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AUF GRIECHISCHEN MUNZEN

VON

F. IMHOOF-BLUMER

( Mit 482 Abbildungen auf XII Tafeln
)

/





Die Scheidung der Nymphentypen griechischer Mûnzen in zwei

zeitliche Abteilungen, die der hellenisehen und hellenistischen und die

der rômischen Zeit, empfiehlt sich sowohl wegen der teilweisen Yer-

schiedenheit der Gebiete, in denen vor und nach der Rômerzeit mit

Xvmphenbildern geprâgt wurde, als wegen der verschiedenen Auffas-

sung des Wesens und der Bedeutung der dargestellten Nymplieii

wâhrend der beiden Periodeu.

Im ersten Zeitabschnitte erscheinen uebeu einigen Mainaden und

tiden in der Regel Najaden, entweder durch uralte Kulte verehrte

Quell- und Bergnymphen oder Ortsnyniphen, beide Arten hâufig

durch Beischriften als Stadteponymen bezeiehnet Als solche und in

ihrer Eigenschaft als Gôttinnen des Wachstums und des Segens dienten

sie der Wohlfahrt der Einwohuerschaften und wurden von diesen als

Schutzgôttinnen der Stddte verehrt Man trifft sie besonders hâufig, (in der

Regel als blosse Kopftypen in mannigfacher Frisur und Schmuck,

selten in ganzer Figur und dann oft libierend oder spielend), in Sici-

lien, Grossgriechenland und Thessalien, ferner in anderen Teilen des

europàischen Griechenlands, in den nôrdlichen Laudschaften Klein-

asiens und, sehr spârlich, im ûbrigen Asien und in Kyrene.

Fur die zweite Période fâllt wegen der Romanisierung des Landes

der Westen Griechenlands,' wo bisher auf Mûnzen der Xyinphenkult

am auffâlligsten Ausdruck gefunden hatte, vollstândig ausser Betracht ;

und wo wir nun im Osten Xympheu dargestellt finden, scheineu

dièse, mit wenigen Ausnahmen, ihre frùhere spezielle Bedeutung als

Stadtgôttinnen verloren zu haben. An ihre Stelle treteu hin und wie-

der eponyme Amazouen l und Heroinen, vornehnilich aber Tyclie.

Gleichwohl bleiben auch in rômischer Zeit die Xymphen Gegen-

Notnisma II 1908.
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4 F. IMHOOF-BLUMER

stand hâufiger Darstellungen auf Mûnzen. Wir findeu darunter Quell-

und Bergnymphen, Nymphen ans dem Artemis- und Dionysoskreise,

bald einzeln, bald mit auderen Gottheiten gruppiert, oft als Wieder-

hohtng plastischer Bildwerke oder von Gemâlden, oft znr Illustration

verschiedener Mythen, Grùndnngs- nnd Verwandlnngssagen l
. An dièse

Bilder reihen sich schliesslich die der zahlreichen Nymphengruppen

,

die—ans hellenischer Zeit bloss mit einem Typus ans Sicilien vertre-

ten — in manchen Fâllen von Charitengruppen nicht zn nnterscheiden

sind. Ein Verzeichnis der letzteren folgt daher als Anhang zn dem

hier gebotenen Gesammtbilde der anmntigen Nymphenwelt anf grie-

schischen Mûnzen.

Den Abbildungen der Nymphentypen hellenischer Zeit sind hin

nnd wieder die entsprechenden Rûckseiten beigegeben, teils uni den

Prâgeort ohne Rûckblick auf den Text sofort erkennen zu lasseu, teils

uni durch dièse Raumfùllung die Anordnung und die Abschlûsse der

Tafeln môglichst passend zu gestalten.

1 Als besonders intéressant ist die Variation der Darstellungen ans den Mythen des Aïk.s

der Enropa, Larisa, Nikaia n. a. hervorzuheben.
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1. QUELL- UND ORTSNYMPHEN

GROSS-GRIECHENLAND

XHAPOLIS

Dem Frauenkopfe, mit dem wâhreud zwei Jahrhunderteu die

zahlreichen Nomen von Neapolis geprâgt sind, fehlen sowohl die eine

Gottheit charakterisierenden Attribute imd Schmuck, als die erklâ-

rende Beischrift Der Typus, in ail seinen Varietâten im Profil und

von vorn, ist im wesentlichen identisch mit dem der meist eponymen

Nymphen, der die Mûnzen von Kyme, Terina, Kamarina, Syrakus,

Larisa nnd anderer Stâdte sehmùckt Percy Gardner bezeichnet ihn

anch geradezn als Nymphe. ' Poole schwankte zwischen der Bezeich-

nnng Nymphe nnd Seirene Parthenope, 2 welch letztere Eckkel befûr-

wortet hatte,
:: uâhreud Head Dia-Hebe vorschlâgt 4 nnd Dressel von

einer Benennnng ûberhanpt absieht :
' Sicher handelt es sich hier um

die Schntzgôttin von Neapolis, Parthenope, wegen deren Anffassung,

ob Seirene oder Nymphe, die Ansichten sich leicht ausgleichen lassen.

Bekanntlich spielen fur die Wahl der Mûnzbilder entweder M)-then,

die auf Namen nnd Entstehung der Stâdte Bezug haben, oder anch

blosse Ortspersonificationen eine grosse Rolle. Daher in frùher nnd

spâter Zeit die zahlreichen Bilder von Heroen nnd Heroiuen, Nyni*

phen, Amazonen und anderer Halbgôttinnen. Wo der Kopf nicht durch

Bekrânzuug oder Attribute seine Erklârung findet, darf in der Regel

zur Deutung desselben ein im Volke und in Monumenten fortleben-

der, zur Personification des Ortes geeigneter Localm}i:hos heraugezo-

gen oder vorausgesetzt werden. So drângt sich fur die Benennung des

' Types Taf. XI, 11, 14.

' Kat. Brit. Mus. Italy 94 f.

* D. n. I 112 f.

4 Hist. nutn. 33.
4 Beschr. d. ant. Mûnzen Berlin III 1 03 f.
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neapolitischen Frauenkopfes die Sage der Seirene Parthenope auf, die

in historischer Zeit Gegenstand eines hervorragenden Kultes geblieben

war. Ihr nach hatte sich nâmlich Neapolis, bevor die Stadt von den

Kymâern zerstôrt und wiederhergestellt worden war, Parthenope ge-

nannt; ihr war am Hafen ein weithin sichtbares Denkmal ([ivfj^a)

errichtet, von dem noch Strabon 23, 26, 246 und Plinius N. h. III 62

berichten, und zu ihrem Gedâchtnisse wurdeu jâhrliche mit Fackel-

wettlauf verbundene Spiele gefeiert, die, wie es scheint, erst unter Au-

gustus und Domitian Umbildungen erfuhren \ Der Vorschlag, zu die-

sen andauernden Ehruugen der Schutzgôttin auch ihre Verbildlichung

auf Mûnzen zu zâhlen, ist daher kaum abzuweisen.

Die Darstellung der Seirene auf Mûnzen unterscheidet sich, wie

schon bemerkt, in keiner Weise von denen eponymer Nymphen ; wie

dièse erscheint Parthenope in wechselnder Haartracht und Schmùckung,

ohne charakteristische Attribute oder Beizeichen, als welche bei Seire-

nen etwa Beflûgelung oder Musikinstrumente vorauszusetzen wâren.

Vermutlich hatte sich eine Verschraelzung von Seirene und Nymphe
schon mit den ersten kûnstlerischen Gestaltungen der Parthenope als

Stadtgôttin vollzogen. Ûbrigens wurden die Seirenen nicht ûberall als

Mischwesen gebildet
;

2
sie erscheinen auch in rein menschlicher Form,

z. B. gleich musicierenden Musen auf etruskischen Aschenkisten 3
,
und

ein Bild spâter Zeit zeigt Parthenope geradezu als Tychc der Stadt, der

des Eutychides nachgebildet 4
.

Auf seltenen Silberobolen von Neapolis, von denen vollkommen

ausgeprâgte Exemplare bis jetzt noch nicht bekannt sind, findet man

eine offenbar der Terina Nike 5 nachgebildete Flûgelfigur, die wie die

terinâische entweder auf einer umgestùrzten Hydria oder auf einem

Cippus sitzt und mit Attributen wie Stab, Kranz oder Zweig ausgestat-

tet zu sein scheint 6 In dieser Figur ist wohl ebenfalls die Stadtgôttin,

1 Beloch, Campanien, 28, 57, 77.

* Seirenen als Mischwesen auf Mûnzen : Iinhoof und Keller, Tier- und Pflanzenbilder 74

Taf. XII 36-38.

I Raoul-Rochette, Monum. inédits 377 Taf. 61, X; Mûller-Wieseler, Denkm. II 757.

4 Sabatier, Méd. Contorniates 87, 14 Taf. XIII 14 ; Sambon, Mon. ant. de l'Italie I 280.

* S. unten, Terina.
II N. Z. III 21, 49; Garrucci, Monete dell' Italia antica II 82 u. 85 Taf. LXXXV 10, 11,

13; Z. f. N. XIV 178; Dressel a. a. O 1 25, 153 Taf. VI 76; A. Sambon a. a. O. I 181 u

Nr. 421/2.
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Parthenope, zu erkennen. Durch die Hydria erhielt sie Nymphencha-

rakter \ durch die Beflûgehmg, die wie bei der Terina als Attribut

der Nike, nicht etwa der Seirene, aufzufasseu ist, die Bedeutung der

Siegreicheu.

Ausser auf die zahlreicheu Abbilduugeu des Partheuopetvpus bei

Carelli, L. Sambou, Garrucci, Dressel und A. Sambou ist zu venveisen

auf de Luynes, Choix Taf. I 11-15, Gardner, Types Taf. XI, 11 u. 1 4,

Head Guide (2) Taf. 24, 4; 33
}
2 il 3, A. Evans, Syrac Medallious

Taf. II 9 - 1
1

, III 1 - 3, Weber, Num. Chron. 1 896 Taf. I 2, L. Correra,

Le più antiche monete di Napoli 1 902 Abb. 1 - 4, 9 - 1 2.

Beispiele

1. S. 22.—Kopf der Parthenope mit Perleubiude, Ohrring uud Hals-

baud rechtshin, von eiuem Lorbeerkranze umgebeu.

Rs. 2UO nH3V\. Stierprotome mit bârtigem Menschengesicht

rechtshin.

Paris (de Luvues).— Tafel \ N. 1.

Die Haare ûber der Stirn des Frauenkopfes und zwischen Horn
und Ohr des Stieres siud in archaischer Art durch Punkte

angedeuteL

2. S. 21.— IAOH03^ redits. Ebenso mit Biude rechtshin. Dop-

pelkreis.

Rs. Stehender Stier mit bârtigem Menschengesicht linkshin,

darûber Âhre.

Sir H. Weber.— Tafel I . N. 2.

3. S. 21.—Kopf der Parthenope ohne Schmuck rechtshin.

Rs. HEOPOA oben. Stier ebenso rechtshin.

Berlin (m. S.).— Tafel I N. 3.

4. S. 20.—Ebenso von vorn, mit flatterndem Haar und Biude.

Rs. NEOnOUI oben, *HT im Abschnitt Stier ebenso linkshin.

Brit Muséum.— Tafel I N. 4.

1 Wegen der Hydria ist das Bild auch auf die nur von Vergil. Aen. VII 735 genannte
Nymphe Sebethis bezogen worden.



10 F. IMHOOF-.BLUMER

5. S. 22.—Ebenso rechtshin, mit Ohrgehâng, Halsband und breiter

Biude, an der Spuren eines Màanders wahrnehmbar sind.

Linienkreis.

Rs. NEOPOAITH£ i. A. Stier linkshin mit bârtigem Menschen-

gesicht von vorn, darûber eine fliegende den Kopf bekrânzende

Nike ; zwischen den Beinen des Stieres f.

Berlin (m. S).— Ta/ell N. 5.

6. S. 22.—Ebenso rechtshin, mit Binde, Ohrgehâng und Halsband,

zwischen vier Delphinen.

Rs. NEOPOAITftN i. A. Stier und Nike ebenso, rechtshin.

Berlin.— Tafell N. 6.

7. S. 22.—Ebenso, ohne Delphine.

Rs. NEOPOAITH£ i. A. Ebenso.

Garrucci.— Tafel 1 N. 7.

Das Bild der Stadtgôttin von Neapolis N. 4 (von vorn) ûber-

nahmen auch Phistelia,
] N. 3 die Kampaner in Neapolis, 2 N. 5 Kymef

Nola^ und Hyria h auf ihre Mûnzen. Wegen der deutlichen Verzierung

der Kopfbinde sei hier die Abbildung des folgenden nolanischen

Nomen beigefùgt

8. S. 1 9.—Wie N. 5 ohne Einfassung.

Rs. Ebenso, mit NftA . . . im Abschnitte.

Wien.— Tafel I N. 8.

K Y M E

Der Frauenkopf der Kymâermùnzen des 5. Jahrhunderts v. Chr.

gleicht in Charakter und Schmuck, insoferu solcher augebracht ist, den

gleichzeitigen Kôpfen der Parthenope und der Nymphen Satyra, Velia

' Dressel a. a. O. Taf. III 44, vom nantiithen vStempelschneider wie Neapolis a. a. O. Taf.

IV 57.

7 Dressel a. a. O. Taf. II 27 ; A. Sambon a. a. O. I N. 771 Abb.
* A. Sambon a. a. O. I Taf. III 298.

4 Dressel a. a. O. Taf. VI 89 u. 90, vgl. damit Neapolis Taf. IV 59 u. V 60 ; A. Sambon
a. a. O. Taf. III u. IV.

» A. Sambon a. a. O. I 304, 792 f. Taf. IV 793.
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und Terina. Auf einigen der Nomen archaischen Stiles findet man
als Beischrift des Bildes KVME, wâhrend die Rùckseite mit dem Ethni-

kon KVMAION bezeichnet ist ï Kvui] ist also hier nicht, wie auf einem

anderen Nomos mit Athenakopf, - als blosser Stadtname, sondera

gleich VEAH, TEPINA u. a., als Xame der dargestellteu Personification

der Stadt, der Nymphe Kyme, aufzufassen. Der Xvmphencharakter des

Kopfes erhellt nicht nur aus der oben erwâhnten Yergleichung mit

anderen X\-mphenkôpfen, sondern speciell auch durch das in dieser

Mùnzengruppe einzig vorkommende Beizeichen, den Reiher, den,

abwechselnd mit Kranich oder Storch, das Tafel I N. 9 abgebildete

Stûck mit Xvmphendarstellungen anderer Stâdte, z. B. mit denen von

Terina, Entella, Selinus, Phalanna, Trikka und Pale gemein hat

Fruhere Versuche, den Kopftypus von Kyme auf Partheuope oder

eine andere Seirene zu beziehen, sind nicht nur nach dem Gesagten,

sondern auch deshalb abzuweisen, weil Kyme nicht Seirenenname ist

und Spuren eines Seirenenkultes der Kymâer nicht nachweisbar sind-

Xymphenverehrung dagegen scheint ausser den Mûnzen auch eine

Inschrift zu bezeugen. 3

Abbildungen bei Carelli, Garrucci, Dressel, Sambon; ferner Mil-

lingen, Recueil Taf. I 3 il 4, Syll. 1 3 f., Considérations Taf. II 1 2 ; de

Luynes, Choix Taf I 9; Head, Guide (2) Taf. VII 2, XV 2 u.a.

Beispiele

9. S. 1 9.—Kopf der Kyme mit Binde Ohrring und Halsband linkshin;

dahinter stehender Reiher rechtshin. Lkr.

Rs. KVMAIO
|

M. Miesmuschel, darûber Fliege.

Lôbbecke. - Tafel I N. 9.

10. S. 21.— KVME r. Kopf der Nymphe mit Lorbeerkranz, Ohrring und

Halsband rechtshin. Perlkreis.

Rs. MOIAMW uni eine Miesmuschel herum. Linien- und Perlkreis.

Brit Muséum— Tafel I N. 1 0.

1 Millingen, Syll. 14, 5; Dressel a. a. O. 89, 1 Abb. ; Weber, Xum. Chron. 1896, 3. Vgl.

Garrucci a. a. O. II 81, Taf. LXXXIII 22 u. A. Sambon a. a. O. 142 f., 154 f.

» Xum. Chron. 1896, 1, 1 Taf. I 1 ; A. Sambon a. a. O. I X. 293.

1 Kaibel, Inscr. gr. Sic. Ital. X. 860.
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Der Lorbeerkranz als Kopfschmuck oder Einfassung des Kopfes

kommt bei Nymplien der westgriechischen Stâdte wiederholt vor ; er

ist wohl in den meisten Fâllen anf agonistische Siège zu beziehen und

kennzeichnet die Stadtgôttin, hier die Kyme, als Nike, vgl. Parthenope

N. 1, Satyra N. 14, Terina N. 49 n. 52, Pandosia N. 38, Arethosa

N. 118, Segesta N. 110.

1 1. S. 22.—Kopf der Nymphe linkshin, ohne Schmuck.

Rs. Ebenso, mit Pistrix linkshin ûber der Muschel. Pkr.

Arolsen,—Tajkl I N. 11.

TARAS
Der Sage nach war Taras Sohn des Poséidon nnd einer einhei-

mischen Nymphe, Namens Satyra '. Anf dièse ist der Nymphenkopf zn

beziehen, der anf tarantenischen Mùnzen znerst im Beginne des 5.

Jahrhimderts, daim wieder uni 300 v. Chr. als Typus erscheint.

Die Vereinigung von Typen wie die der Satyra mit ihrem Sohne

Taras anf einer Mùnze kommt hin und wieder vor, so der Thetis mit

Achilleus auf Mùnzen des Pyrros, des Acheloos mit Kalliroë auf Drach-

men von Stratos, des Lokrers Aias mit seiner Mutter auf opimtischen

Mùnzen, des Zeus mit Kallisto auf Kupfer von Methydrion, des Hernies

mit Maia auf Silber von Pheueos, des Homer mit Kretheis auf Kupfer

des aiolischen Kyme.

Abbildungen bei Carelli, Raoul - Rochette, L. Sambon, Garrucci,

Evans; ferner Head, Guide (2) Taf. VII 7; Dressel a. a. O. III 235, 65-

12 Taf. XI 1 70 u. 1 7 1 ; 276, 305 - 326 Taf. XIII 200 f. ; Vlasto, Jour,

int de num. II 303 ff. Taf. XV—XIX.

Beispiele

12. S. 21.—Archaischer Kopf der Satyra mit Halsband linkshin inmit-

ten eines Ringes.

Rs. TAPA?: r. Taras mit vorgestreckten Armen auf Delphin links-

hin reitend; darunter Kammmuschel. Pkr.

M. S.— Tafell N. 12.

1 Raoul-Rochette, Basai sur la num. tarantine 183,231 Taf. I 2-10; A. Hvans, the hor

semen of Tar. 3, Anm. 5, 131 Taf. I b, VI 13, 14, XI 10.
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13. S. 21.—Archaischer Kopf der Nymphe mit breiter Binde rechtshin.

Dicker Linienkreis.

Rs. 5ASAT 1. Taras auf Delphin reitend, die Rechte auf den Fisch

gestûtzt, die Linke vorgestreckt ; daninter Muschel (Tritoiiium

nodifemm).

Berlin (m. S.).— Tatel I N. 1 3. Abbildimg der Rs. Imhoof und

Keller, Tier- und Pflanzenbilder. Taf. VIII 29.

14. S. 23.— Kopf der Nymphe mit Binde und Halsband rechtshin in

einem Lorbeerkranze.

Rs. *A9AT 1. Taras mit vorgestrekten Anneu auf Delphin rechts-

hin; daninter Kammmuschel. Pkr.

Paris (de Luynes) und Brera '.

15 G 15.— ASAT. Kopf der Nymphe mit Ohrgehâng und Halsband

linkshin, das Haar zweifach von einer sich kreuzenden Binde

umwuuden ; vor dem Kopfe Delphin, hinten ZA. Pkr.

Rs. Taras mit fliegendem Gewand, Nike auf der Rechten und

Dreizack in der Linken, auf Delphin reitend linkshin; unter

diesem KH und Wellen.

Vlasto.— Tafel I N. 1 4.

16. S. 21.—Kopf der Nymphe mit breiter sphendoneartiger Binde und

Ohrgehâng linkshin.

Rs. Jugendlicher nackter Reiter rechtshin, mit der Rechten das

schreitende Pferd bekrànzeud; unter diesem TA u. Delphin

rechtshin, vor dem Halse der Pferdes <t>l.

Berlin.— Tafel \ N. 15.

1 7. S. 22.—Ebenso mit Binde und Ohrgehâng rechtshin.

Rs. Ebenso, ohne 4>t. Pkr.

M. Vlasto.— Tafel IN. 16.

Dieser spâtere Typus wurde im apulischen Teate nachgeahmt s.

Dressel a.a.O. III 204, 1 Taf. IX 13 7.

1 Da mir mitgeteilt wird, dass die Echtheit dièses Stûckes nicht ausser Zweifel steht,

verzichte ich auf dessen Wiedergabe. Abbildungen bei Sambon, Recherches Taf. XVII b u.

Garrucci Taf. XCVII 22.
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LAOS

Laos scheint neben dem Kopfe des gleichnarnigen Flussgottes auch

den einer Nymphe als Mûnzbild gefûhrt zu haben. Als Nymphe, nicht

als Persephone, ist nâmlich ein von Delphinen umgebener Kopf

'

aufzufassen, dessen Bekrânzung nicht ans Àhren, sondern aus Schilf-

blâttern gebildet ist Auch einige der anderen Frauenkôpfe laïnischer

Kupfermûnzen stellen zweifelsohne die Nymphe dar, z. B. L. Sambon

Taf. XXI 39, Garrucci Taf. CXVIII 8 - 1 2, 1 6 u. 1 7.

Beispiele

18. Br. 19.— AA|l|NftN Kopf der Nymphe, mit Schtif bekrânzt rechts-

hin zwischen vier Delphinen. Pkr.

Rs. MIJBE 1, dazwischen Stern. Stehende Krâhe rechtshin; davor

Hirschkopf.

Brit Muséum.— Tafel I N. 17.

Wie oben bemerkt erscheint hier der Kopf mit Schilf, nicht mit

Àhren bekrânzt Frei herabhângendes Haar zeigen auch die Nymphen
Thuria, Mesma, Pelorias u. a., Delphine als Einfassung Parthenope

und sicilische Nymphen.

1 9. Br. 20.— Links undeutlicher Beamtenname. Kopf der Nymphe mit

Zweig im Haar, Ohrgehâng und Halsband rechtshin. Pkr.

Rs. AAINÎÎN|H 1. Stehende Krâhe rechtshin; davor Stierkopf,

Schnauze nach oben gerichtet

Brit Muséum.— Tafel \ N. 18.

Wroth, Num. Chronicle 1897, 97 4 hait den Zweig im Haare fur

Myrthe und deshalb den Kopf fur Aphrodite.

20. Br. 1 5.—A|A. Kopf der Nymphe mit Sphendone rechtshin. Pkr.

Rs. KO L, MO r. Stehende Krâhe rechtshin.

Berlin (m. S.).— Tafel I N. 1 9.

1 Kat. Brit. Mus. 23b, 12 Abb. ; I.-B. Mon. grecques 3, 12. Taf. VIII 256.
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21. Br. 17.— A A Kopf der Nymphe (?) von vorn, mit gelocktem Haar,

Ohrgehângen und Gewand ; rechts Y- Pkr-

Rs. Zwei gegenûberstehende Krâhen, deren Hâlse sich kreuzen
;

darûber ON, zwischen den Fûssen M.

M. S.— Tafell N. 20.

Vgl. Garrucci II 1 7 1 Taf. CXVIII 1 3 mit angeblich Fackel neben

dem Kopfe.

MRTAPONTION

Ausser den Kôpfen die durch Schmnck, Symbole und Beischriften '

auf olympische Gôtter und Heroen zu deuten sind, gibt es auf metapon-

tinischen Mûnzen eine Reihe weiblicher Kopftvpen mit meist modischer

Haartracht, die man fûglich fur Darstellungen der Ortsnympke halteu

kanu. Vielleicht hiess dièse Ane und stand in Beziehung mit einer der

Grûndungssagen oder dem in Metapont besonders verehrten Acheloos.

Abbildungen bei Carelli, L. Sambon, Garrucci, Gardner (Types),

Regling, Samml. Warren Taf. II, 73-87.

Beispiele

22 S. 23.— ANA.A links ûber dem Kopfe einer Nymphe rechtshiu; zwei

dicke uni den Kopf gewundene Haarfieehteii kreuzen sich ûber

der Stirn, an der ein kleiner Haarbûschel hornartig vorsteht

Rs. META 1. Ahre mit Blatt rechtshiu ; auf diesem Maus linkshin.

Berlin (m. S.)— Tafell N. 21.

23. S. 22. — Ebenso linkshin, ohne den Haarbûschel und ohne die

Beischrift; hinter dem Halse ST.

Rs. METABO 1. Âhre mit Blatt r.

Wien.— Tafel I N. 22.

1 Den Xamen AAMATHP und ZQTHPIA auch APIZTH beizuzâhlen, scheint deswegen

nicht anzugehen, weil dieser wie die anderen in dorischer Form 'Açiaxa geschrieben sein

mûsste. Vennutlich handelt es sich hier um einen Kûnstlernamen 'Açioi^vôç, 'Aoiair|îônç

oder àhnlich. Garrucci 136 Taf. CIII 7 katalogisierte nach einem ihm vorgelegenen Ab-

drucke einen Xomos mit Demeterkopf von vorn und HOIIA, im Texte freilich vorsichtig

betonend «sembra essere». Die Namen NIKA. I-OMONOIA und KYHEIA scheinen weniger

Personificationen, als adjectivisch die Nymphe zu bezeichnen.
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Der Schmuck dieser Kôpfe, die man sogar fur mânnlich gehalten

hat und auf Metabos bezog, besteht nicht, wie wiederholt angegeben

wurde, in Myrthenkrânzen, sondern in unverkennbareii langen Haar-

flechten, eine juiigfrâuliche Zierde, die gerade fur Nymphen passt '

Die bis jetzt unbeachtet gebliebene rûcklâufige Beischrift ANA, die

in Anbetracht des zu beiden Seiten frei bleibenden Raumes nicht

als Bruchstûck eines Namens gelten kann, bezeichuet vermutlich die

Nymphe, die demnach den allerdiugs nicht gewôhnlichen Namen
"Avn, dor. "Ava, getragen hâtte.

24. S. 22.— Kopf der Nymphe mit Ohrgehâng rechtshin, das Haar

zweifach von einem Band umwunden.

Rs. META r. Àhre mit Blatt 1.

Wien.— Tafel I N. 24.

Samml. Warren Taf. II 77.

25. S. 20.—Ebeuso mit Ohrgehâng und Halsband rechtshin, das Band

in vierfacher Windung. Pkr.

Rs. METAPON r. Àhre mit Blatt 1.; ûber diesem Palmette.

Wien.— Tafel \ N. 25.

26. S. 22.— Ebenso mit Stirnband, Ohrgehâng und Halsband links-

hin ; dahinter der Kûnstlername/^^. 2 Lkr.

Rs. METV r. Àhre mit Blatt 1., ûber diesem Krug.

Garrucci (CIII ) 3).— Tafel I N. 26.

27. S. 1 9.—Ebenso mit Sphendone, die mit fûnf Sterneu verziert ist Pkr.

• Rs. META r. Àhre, im Felde 1. Muschel (Aporrhais).

Brit Muséum.— Tafel I N. 27.

28. S. 21.— Wie N. 24, aber mit Halsband, in einem Oelkranze.

Rs. ME r. Àhre.

• Brit Mus. Kat 243, 53.-7^/1 N. 28.

1 Vgl. den Kopf der korinthischen Drachme. Kat. Brit. Mus. Taf. X c
), abgebildet auch

auf unseren Tafeln.

* Wegen geringer Erhaltung blieb auf dem Iixemplar des Brit Muséum Kat. 247, 72

der Naine APIZT (6£evoç ?) unerkannt.
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Der Kopftvpus N. 28, eine spâtere Wiederholung von 24, kommt
nicht selten und aus verschiedenen Stempeln vor, hin und wieder, wie

die Kôpfe anderer Xymphen (s. X. 1 0) von einem Oel- oder Lor-

beerkranze bekrânzt oder nmrahmt 1 Am Halsabschnitte eines dieser

Kôpfe ist die Inschrift HYriEIA angebracht, woinit indes das Bild

keineswegs als das der nnter diesem Xaraen personificierten Gôttin

gesichert isL Vielmehr ist hier der abstracte Begriff uyieia a^s Beiwort

einer Gottheit anfzufassen, und dièse ist vermutlich die N)'mphe und

Schutzgôttin von Metapont, die, etwa in Folge sanitârer Werke wie

Canalisation, Entsumpfung ils.w., als Verleiherin der Gesundheit ver-

elirt wurde. 2

Ahnlich kann es sich auch mit den Beischriften NIKA u. hOMONOIA

verhalten, und mit den geloischen ^QSIPOAIS: und EYNOMIA (s. unten).

Einer der Nomen TYpus N. 28 zeigt zu beiden Seiten des Kopfes

je eine Àhre\ 3 ein anderer den Kopf mit einer ùber die Stirn herabfal-

lenden Ahre 4
( Tafel I N. 29) ; dass dièse Attribut der Nymphe sein

kann, werden wir S. 20 (Mesma) sehen. Fur die von Metapont ist das

uni so weniger befremdlich, als die Ahre das constante Wahrzeichen

der Stadt war.

TH U R I O I

Die Quelle Gouqîo, von Strabon, Steph. B}-z il a. envâhnt, findet

sich auf folgender Mûnze als Nymphe personificiert

29. Br. 17.— OOYPIA r. Kopf der Thuria mit Ohrgehâng und Schilf-

kranz linkshin.

Rs. IZTI oben. Stossender Stier linkshin; im Abschnitte Fisch

(auf unserem Exemplar nicht sichtbar).

M. S.— Tafel \ N. 30.

1 Kat. Brit. Mus. 245. 60-66; Gardner, Types Taf. I 28 ; Arch. Zeitung 1847 Taf. VIII 4.

• Vgl. Usener, Gôtternamen 369 ff.

3 Kat. Brit. Mus. 245, 65 : Mus. Kopenhagen.
* Carelli, Xum. Ital. vet. CL. 53 u. 54. Macdonald Mus. Hunter I Taf. VI 18.

2
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V E L I A

Die veletischen Noineu, Drachmen und Fractionen des 5. Jahrh.

v. Chr. zeigen einen weiblichen Kopf, déni hâufig der Name VEAH
beigeschrieben steht Dièse Form des alten Stadtnamens, der sich auf

gleichzeitigen Mûnzen auch durch das Ethnikon YEAHTEftN und

YEAHTftN ausgedrùckt fiudet, bezeichnet zugleich die Nymphe der

von Strabon 252 erwàhnten Quelle
c

YéÀ,n.

Einer der jûngsten Nomen der Série ist deshalb bemerkenswert,

weil vor dem Kopfe ein Weinrebezweig angebracht ist (N. 33). Dièses

Beizeichen, das auf Dionysoskult und Mainaden hinzuweisen pflegt,

stellt hier wohl ein Symbol der Nymphe als Gôttiu der Fruchtbarkeit

dar; demi als Quellnymphe war Hyele Najade, nicht Mainade.

Abbildungen bei Carelli, L. Sambon, Garrucci ; de Luynes, Choix

Taf. III 1 3 u. 1 4 ; Head, Guide (2) Taf. VIII 16, XV 8 ; Gardner

Types Taf. I 26 u. 21 ; Kat Brit. Mus. 304 u.s.w.

Beispiele

30. S. 20.—Kopf des Hyele mit Perlenbândern im Haar und am Halse

rechtshin ; das Haar ist durch punktierte Linien angegeben.

Rs. YEAHTEQN i. A. Lôwe rechtshin zum Sprunge bereit, dar-

ûber fliegende Eule rechtshin.

Modena.— Tâfell N. 31.

31 S. 20.—Ebenso, mit glattem Haar.

Rr. Ebenso mit YEAHTEftN und Eule linkshin.

Berlin (m. S.).— Tafel I N. 32.

32. S. 20.—YEAH r. Kopf der Nymphe mit Stéphane rechtshin.

Rs. AH i. A. Lôwe ebenso.

M. S.— Tafel \ N. 33.

33. S. 21.— YEAH oben. Kopf der Nymphe mit Stirnband, Ohrgehâng

und Halsband rechtshin ; davor <() und Zweig mit Weintraube,

Blatt und Ranken.

Rs. Lôwe ebenso ; i. A. stehende Eule rechtshin.

Berlin.— Tafel I N. 34.
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KOSENTIA

34. Br. 20.— Kopf einer Nymphe rechtshin, die Haare vierfach von

einem Bande umwunden.

Rs. Bogen zwischen drei Mondsicheln.

Berlin (m. S.).— Tafell. N. 35.

Von dieser Mûnze kenne ich nur anepigraphe Exemplare. Nach

L. Sambon, Recherches 320, 1 Taf. XXIV 26 soll unter dem Nym-

phenkopfe KOZ, nach Garrucci II 170, 36 Taf. CXVII 36 KftZ

vorkommen.

Der Kopf, âhnlich dem anderer Nymphen, stellt vielleicht eine

dar, die in Beziehung zu den Krathisquellen stand. Man pflegte das

Bild Artemis zu benennen, wohl wegen des Typus der Rûckseite.

Allein abgesehen von der Haartracht und dem Fehlen der gewôhn-

lichen Attribute Kôcher und Bogen, die jener Deutung widersprechen,

zeigen unter anderen Mûnzen gerade die kosentinischen mit Areskopf

und Blitz, dass ein Zusammenhang der beidseitigen Mùnztypen als

notwendig keineswegs vorauszusetzen ist

LO KROI

35. S. 15.— AOK 1. Kopf einer Nymphe mit Kekryphalos, Ohrgehâng

und Halsband linkshin.

Rs. Fliegender Pegassos linkshin; darunter Blitz.

Samml. Pennisi.— Tafell N. 36.

Macdonald, Mus. Hunter II Taf XXXVII 4.

Den nâmlichen Kopftypus zeigen Mûnzen von Korkyra und

Korinth.

M E S M A

Mesma (auch Medme u. Médina) war Name einer grossen Quelle,

nach der sich die Stadt benannte. Auf schônen Kupfermûnzen des

4. Jahrhunderts v. Chr. erscheint der Kopf der Qtiellnymphe von vorn

und im Profil, mit stehendem oder umgestûrztem Wasserkrug zur
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Seite. Die Àhrenbekrànzuvg des Bildes von vorn bezeichnet die Najade

als Gôttin des Wachstums und der Fruchtbarkeit, in welcher Eigen-

schaft die Nymphen mit Demeter verbnnden waren \ Den nâmlichen

Schmuck trifft man in Darstellnngen der Nymphen von Metapont,

Gela, Larisa nnd Phakion.

Abbildungen bei Mionnet Snppl. I Taf. XI 4
; Carelli, L. Sambon,

Garrucci ; de Lnynes, Choix Taf. IV 9, 1 ; Num. Chroii. 1 900, 4

Taf. I 2.

Beispiele

36. Br. 22.— ME£MA r. Kopf der Mesma mit Ohrgehâng nnd Hals-

band rechtshin ; vor dem Halse Hydria oder Krng. Pkr.

Rs. Nackter Jûngling linkshin anf einem Felsen sitzend, die

Linke anf diesen gestùtzt, in der Rechten Schale einem vor

ihm linkshin sitzenden Hnnde, der den Kopf znrûckkehrt,

hinhaltend. Pkr.

Berlin.— Ta/?/ I Nr. 37.

Millingen. Ane. coins Taf. II 1.

37. Br. 23. — Kopf der Nymphe mit Àhrevkranz, Ohrgehâng nnd

Halsband von vorn, rechtshin geneigt; links Hydria. Pkr.

Rs. MESMAIQN r. Kopf des Apollon mit Lorbeerkranz nnd lan-

gem Haar rechtshin. Pkr.

M. S.— Tafel I Nr. 38.

P A N DO S I A

Der als Pandosia bezeichnete schône Kopf des Nomos, der anf

der Rs. den Flnssgott Krathis zeigt, ist ebenfalls fur eine eponjmie

Nymphe zu halten. Vielleicht ist sie in Beziehnng zu bringen zu dem

kleinen Nebenflusse des Krathis, dem Acheron. Die Kopfbinde ist ein

hâufiger Schmuck der Nymphenkôpfe ; von dem Kranze der dièse oft

umgibt, war oben S. 1 2 die Rede.

Bloch. Roschers Lexikon III 516.
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38 S. 23.— PA/v 1., D0M5A r. Kopf der Nymphe mit breiter Binde

rechtshin. Das Ganze in eineni Lorbeerkranze.

Rs. KPAO^M r. Der stehende nackte Flussgott Krathis von vorn,

Kopf linkshin, Schale in der Rechten, die gesenkte Linke an

eineni Lorbeerbanm. Links zn Fûssen Fisch.

Sambon, Taf. XXIII 1 3.

Garrticci, Taf. CXI 5.

Xnm. Chron. 1873, 98, 12 Taf. III 8.

Kat Brit. Mus. 3 70, 1 Abb. — Hier Tatd \ Nr. 39.

Gardner, Types Taf. I 1 7, 29.

Head, Guide (2) Taf. XV 11.

T ERIN A

Die Typen der àltesten terinâischen Mûnzen siud einerseits der

als TEP^/^A bezeiehnete Nymphenkopf, anderseits zuerst die flùgel-

lose, dann die geflûgelte Nike, erstere ebenfalls mit erklârender Bei-

schrift, A^W (Nr. 39 und 40). Von der Mitte des 5. Jahrhunderts

v. Chr. an erscheinen die beiden Gottheiten in eine, Terina Nike, ver-

schmolzen. Zu dieser Auffassung zwingt sowohl der Num. Zeitschr.

1871 S. 21 besprochene Nonios, auf dem die TEPINA genaunte Local-

gôttin von Nike bekrânzt wird (Xr. 55), als die zahlreich variierenden

Attribute und Beiwerke der Flûgelfigur. Der Brunnen, an dem Te-

rina Nike die Hydria fûllt (Nr. 51), die Hydria x auf der sie sitzt

(Nr. 50, 52), der Kranick (Nr. 47), die Sfiielbâlle- (Nr. 46), der auf die

Hand flatterade kleine Vogel (Nr. 54) kenuzeichnen die Najade,

Beflùgelung, Kranz, Ol- oder Lorbeerzweig und Heroldstab die Nike.

Wenn Milaui, Rom. MitL V (1890) S. 96 ff. das letzte Attribut her-

ausgriff zuin Beweise, dass die Flûgelfigur Terina Eireue darstelle, so

widerspricht dieser Erklârungsversuch der klaren Entwickeluug des

Typus. Ausserdem ist zu bemerken, dass sich ebensowohl als fur

Eirene der Heroldstab als Siegesboten- und Friedenssynibol fur Nike

1 Brannen und Hydria sind offenbar auf eine Quelle, deren Personification die Najade
Terina ist. z\\ beziehen, nicht wie vorgeschlagen worden ist, auf das Grabmal der Sei-

rene Ligeia.

' Vgl. unten Larisa.
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eignet, die mit diesem Attribute nicht nur auf Vasenbildern l
, sondern

auch auf einigen den terinâischen gleichzeitigen Mùnzen von Katana

und Kamarina erscheint 2
.

Die Identitât der auf beiden Seiten der Mùnzen dargestellten

Gôttin ergibt sich aus der beinah constanten Ubereinstiminung der

Kôpfe in Frisur und Schmuck. Ausnahmen hiervon machen in der

Regel nur hibride Prâgungen.

Ofter als in den Reihen der Nymphenkôpfe anderer Stadte findet

man den der Terina von einem Kranze unigeben (Nr. 49) oder die

Kopfbinde mit Lorbeer verziert (Nr. 52): wiederum ein Zeichen der

Vermischung der Stadtnymphe mit Nike.

Eine opfernde Terina, ohne Beflûgelung, findet man auf dem Dio-

bolon Nr. 59; dièses Bild scheint eine Nachahmung sicilischer Nym-
phentypen zu sein. Etwa gleichzeitig kommt dagegen auf Obolen die

fliegende Nike 3 als unvermischter Typus vor.

Abbildungen béi Carelli, Milliugen, de Luynes (Choix), L. Sam-

bon, Garrucci, Head (Guide), Gardner (Types), Mus. Hunter, Kat

Brit Muséum: ferner I.-B. N. Z. 1871, 1 5 ff. Nr. 30,38-40, 45-48

a-o; 1886 Taf. V 16, Monn. grecques 11, Taf. A 12, VIII 261 ;
Poole,

Num. Chron. 1883, Taf. XI und XII; 1897 Taf. III 5 ;
Sherman

Benson, Ane. greek coins 1901 Taf. IV 1-23 u.s.w. Seit der Nieder-

schrift dieser Notiz: K. Regling, Terina 1906 Taf. I-III, von Fritze

und Gabier, Nomisma I Taf. II.

Beispiele

39. S. 21.— TEf>5KA. Kopf der Nymphe mit Binde rechtshin. Pkr.

Rs. A>RM r. Stehende Nike apteros in Chiton und Obergewand

von vorn, Kopf linkshin, Lorbeerzweig in der gesenkteu Rech-

ten, die Linke an der Seite. Das Ganze von zwei Lorbeerzwei-

gen eingerahmt

Brit Muséum.— Tafel II N. 1.

1 Milani a. a. O. 96 Anm. 2.

* N. Z. 1871 S. 12, 12; 19, 43; Mionnet Suppl. I 376, 133 f
, ; Kat. Brit Mus. Sicily 37, 20.

1 Garrucci Taf. CXVII 19-21.
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40. S. 21.— TEP^A. Kopf der Terina mit Halsband rechtshin; um
das Haar eine vierfach gewundene Binde. Pkr.

Rs. Stehende geflûgelte Nike linkshin, Lorbeerkranz in der Rech-

ten und Lorbeerzweig in der gesenkten Linken. Pkr.

Paris (de Lnynes).— Tafel II N. 2.

41. S. 21.— TEPI [/'AI] O/v. Kopf der Terina Nike mit Halsband rechts-

hin, die breite Kopfbinde mit Mâanden'erzierung, dahinter P.

Rs. Sitzende Terina Nike mit nacktem Oberkôrper linkshin, die

Rechte an dem vor ihr anfgepflanzten Heroldstab, die Linke

am Postameut

Brit Muséum.— Tafel II N. 3.

42. S. 21.—Vs. gleichen Stempels.

Rs. Sitzende Terina Nike in kurzàrmeligem Chiton und Uberwurf

linkshin, die Flûgel auf beide Seiten entfaltet, in der Rechten

Ol- oder Lorbeerziveig mit zwei Blâttern, die Linke auf das Pos-

tameut gestûtzt, an desseu Basis n steht

Brussel (de Hirsch).— Tafel II N. 4.

43. S. 21.— Ebenso.

Rs. Stehende Terina Nike mit entblôsster rechter Brust linkshin,

Heroldstab in der vorgestreckten Rechten, mit dem 1. Arm auf

einem cannelierten Sàulchên ruhend ; vor der Nymphe kleiner

Vogel linkshin au der Ecke eines Altars oder Brunnens, im

Felde rechts n.

Berlin (m. S.).— Tafel II N. 5.

44. S. 20.— TEjPI/'AIOA'. Kopf der Terina mit Sphendone und Hals-

band linkshin ; dahinter H.

Rs. Sitzende Terina Nike mit nacktem Oberkôrper linkshin, die

Flûgel hinterwârts, Stab mit Knofif in der Rechten, die Linke

am Postament ; vor diesem P.

Brit Muséum.— Tafel II N. 6.

45. S. 23.— TE r. PI/^AIO/^ 1. Ebenso mit Halsband und Sphendone,

dièse mit Màanderverzierung; ûber der Stini emporstehende

Haarbûschel, hinten H.
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Rs. Sitzende Terina Nike mit ârmellosem Chiton linkshin, in der

Rechten Lorbeerkranz ùber den Knieen h altend, die Linke ara

Postament; hinter diesem P.

Wien.—Vs. 7^11 N. 7.

46. S. 23.—TEPI^|AIO/^. Kopf der Terina mit breiter Binde und Hals-

band rechtshin ;
dahinter 0.

Rs. Sitzende Terina N^ike mit ârmellosem Chiton linkshin, mit

zivei Bâllen spielend, von denen einer anf dem Rùcken der

Hand liegt, der andere in die Hôhe geschnellt ist; die Linke

am Sessel, hinter diesem 0.

Lôbbecke.—Rs. Tafel II N. 8.

47. S. 21.—TEPI/^AIO/^ 1. Ebenso, ohne Halsband.

Rs. Ebenso, Lorbeerzweig in der Rechten, die Linke am Posta-

ment; vor der Nymphe stehender Kranich rechtshin.

Berlin (m. S.).— Tafel II N. 9.

48. S. 22.— TEPiA' 1. Kopf der Terina mit breiter Binde rechtshin.

Rs. wie N. 45, aber rechtshin, ohne Buchstaben.

Berlin (Lôbbecke).— Tafel II N. 1 0.

49. S. 22.— Kopf der Terina Nike mit Halsband rechtshin, das breite

Stirnband mit Palmettenverziernng ; dahinter 0. Das Ganze

von einem Lorbeerkranze limgeben.

Rs. TEPI/VAIO/^ 1. Stehende Terina Nike mit entblôsster rechter

Brnst linkshin, den r. Fnss anf einen hohen Felsblock stùtzend,

in der auf das erhobene Knie gestùtzten Rechten Heroldslab, die

verhûllte Linke am Rùcken.

Mus. Wiesbaden (Ladé).— Tafel II N. 11.
1

50. S. 22.—Vs. gleichen Stempels.

Rs. TEPI/^AIO r. M 1. Terina Nike in ârmellosem Chiton rechtshin

anf dem Bauche einer Hydria sitzend, den Kopf abwârts geneigt,

1 Auch abgebildet und besprochen von Kekulé, die Reliefs an der Balustrade der Atbena

Nike 1881 S. 1 und 10.
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den Heroldstab in der Rechten imd einen kleinen flatternden

Vogel auf der Linken betrachtend.

Brit Muséum.— Tafel II N. 12.

5 1

.

S. 22.—Vs. gleicheu Stempels.

Rs. [TEPINAIftN" ûber der Mauer. Die Nymphe, mit dem Chiton

bekleidet, sitzt linkshin auf einem Postamente dessen eine

Flàche die Inschrift A r H zeigt In der gesenkten Linken hàlt

Tenua den Heroldstab, mit der Rechten eine auf die Kniee

gestellte Hydria umfasst, in die sie aus einem USwenkopft

Wasser strômen lâsst Dieser Wasserspeier ist an einer Mauer

angebracht, an deren Fuss sich ein Wasserbecken mit links-

hin schwimmendem Sckwane befindet

Paris (de Luynes).— Tafel II N. 1 3.

52. S. 23.—Kopf der Nymphe mit Halsband linkshin, das breite Stirn-

band mit Lorbeer gesehmûckt

Rs. TEPIMAION. Terina Nike auf dem Bauche einer Hydria links-

hin sitzend, Kranz in der Rechten, in der Linken Heroldstab.

Brit Muséum.— Tafel II N. 1 4.

53. S. 23.— Ebenso, ohne Halsband; hinten A.

Rs. TEPI[NAI] 1., QN r. Terina Nike auf Postament linkshin

sitzend, die Redite (mit Kranz?) vorgestreckt, in der gesenkten

Linken Heroldstab.

M. S.— Tafel II N. 15.

54. S. 22.—TEPINAIQN r. Kopf der Nymphe mit Ohrgehâng und Hals-

band rechtshin. Lkreis.

Rs. Sitzende Terina Nike im ârmellosem Chiton linkshin, den ihr

auf den Rûcken der r. Hand zugeflogenen kleinen ï ogel be-

trachtend, die Linke am Postament Lkreis.

Mus. Neapel Nr. 3841.— Tafel II N. 16.

55. S. 22.— Ebenso, der Kopf mit verzierter Spheudone und Hals-

band. Pkr.

Rs. TEPINA 1. Sitzende Terina mit Halsband uud ârmellosem
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Chiton linkshin, Schale in der Rechten, die Linke ani, Posta-

ment ;
hinter der Nymphe schwebt eine sie bekrânzende kleine

Nikefigur.

Brit Muséum.— Tafel II N. 17.

56. S. 22. — Kopf der Nymphe r., das Haar in Spliendone mit drei

breiten Falten. Oelkranz.

Rs. TEPINAI|ftN 1, Sitzende Terina linkshin, Kranz in der Rech-

ten, Linke am Stuhl.

Brit Mus.— 7^/ II N. 18.

57. S. 13.—Kopf der Terina mit Sphendone rechtshin. Pkr.

Rs. TE Terina Nike 1. auf einem jonischen Sàulenkapitâl sitzend,

Lorbeerziveig in der Rechten.

Berlin (m. S.).— Tafel II N. 19.

58. Br. 15.— TEPI 1. Kopf der Nymphe mit Halsband rechtshin, das

Haar vierfach von einer Biude umwuiiden. Lkr.

Rs. Hippokamp rechtshin. Lkr.

Berlin (m. S. Monn. gr. 11, 47 Taf. VIII 261).— Tafel II N. 20.

59. S. 1 2.—Kopf der Terina mit breitem Stirnband linkshin, dahinter ù.

Rs. 3T r. Stehende Nymphe in Chiton uud Ûberwurf linkshin,

mit der Linken eine Faite des letztereu emporhaltend, in der

Rechten Schale ùber Altar ausgiessend.

Berlin (m. S. a. a. O. 1 1, 44 T. A 1 1).— Tafel II N. 21.

Dièses Diobolon uud der Nomos N. 53 sind gleichzeitige Prâgungen.
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SICILIEN

A B A K A I X O N

60. S. 1 1.—Kopf einer Nymphe von vorn, etwas linkshin geneigt Pkr.

Rs. ABA. Stehendes Schwein und Ferkel voran, linkshin.

Kat Brit Mus. Sicilv, 1 , 6 Abb.

Varietâten dieser Silberlitra bei Salinas, le monete délie ant città

di Sicilia Taf. I 27-31, letztere mit Kopf rechtshin.

Auf Kupferniûnzen der Stadt, mit Stiertypen auf der Rs., erscheint

die Nymphe im Profil, mit Haarnetz oder Sphendone, Ohrring und

Halsband geschmûckt, Kat Brit Mus. 2, 9-12, Salinas a.a.O. Taf. II 1 -7.

61. S. 14.—Kopf einer Nymphe mit Ohrgehàng und Halsband rechts-

hin. Pkr.

Rs. AB r., A unten. Yorderteil eines springenden Stieres mit bâr-

tigem Menschengesicht rechtshin.

Br. Egger. Kat Dez. 1906 Taf. I 45.

A I T X E

62. Br. 1 7.— AITNAIftN r. Kopf einer Nymphe mit Schilfkranz und

Halsband rechtshin. Pkr.

Rs. M ûber springenden Pferd mit hângender Leine rechtshin. Pkr.

Salinas a. a. O. Taf. III 4 il 5.

Die Nymphe Aîtvt) war die Eponyme des Vulkans, an dessen

Abhange die Stadt Aitne lag.

E N T E L L A

63. S. 10.— Stehende Aymphe mit Chiton und Mantel linkshin vor

einem flammenden A//ar, ûber den sie in der Rechten eine

Schale hâlt ; hinter ihr Kranich. Kreis.

Rs. E'ATEA ûber, An in kleiner Schrift unter einem stehenden

Stier mit bârtigem Menschengesicht rechtshin. Im Abschnitt

Fisch. Kreis.

Berlin (m. S.)



28 F. IMHOOF-BLUMER

64. S. 13.— Ebenso, ohne Kranich.

Rs. AA3TW3 oben. Stier ebenso.

Berlin (m. S.).— Ta/elll N. 22.

Àhnliche Litren : Torremuzza Taf. XXIX 1 u. 2 (schlechte Abb.) :

Neumann, nnni. vet I Taf. II 6 ; Kat Brit Mus. 60, 1 u. 2. Mus. Neapel

n. 4252 mit ENTEAAIN
|

ÇiH schien mir eine Fâlschung zu sein.

Nymphen als opfernde Stadtgôttiuen sind eiu hâufiges Mùnzbild

sicilischer Stâdte. ' Der Kranich auf N. 63 bestàtigt die Deutung des

Typus als Nymphe, und da dièse die Ortsgôttiu darstellt, ist sie auch

identisch mit der eponymen Entella, Gattin des Aigestes, Sohnes des

Flussgottes Krimisos.

ER YX

Eine àhnliche Opferscene wie die der Mûuzen von Terina, Entella,

Henna, Himera, Motya und Segesta fïudet man auf Litren von Eryx. 2

In Tracht und Gesten unterscheidet sich die Gôttin nicht wesentlich

von jenen libierenden Nymphen (vgl. Himera); die Anuahme, dass

auch hier die Ortsnymphe, nicht etwa die erykinische Aphrodite dar-

gestellt sei, ist daher wohl die richtige.

65. S. 12.— Stehende Nymphe in Chiton und Mantel von vorn, Kopf

liukshin, die Rechte mit Schale ûber flammendem Altar, die

Linke erhoben.

Rs. Spûrender Hund rechtshin. Pkr.

Berlin.— Ta/elll Nr. 23.

Die Kôpfe der Didrachmen und Silberlitreu, einer von vorn Kat.

Brit Mus. 62, 4, andere im Profil a. a. O. 63, 1 4, I.-B. Monn. gr. 1 7,

16-18 Taf. VIII 265 und 19 Taf. A 20, Num. Zeitschr. XVIII. (1886)

237, 2-4 Taf. VI 1-3, und Holm. Gesch. Sic. III Taf. VIII 7 sind

deneu der Nymphen von Segesta, Panormos und Motya âhnlich ;
hier

dùrfte indes die von vorn, die altertùmlichste, auf Aphrodite zu bezie-

hen sein.

1 Vgl. Holm, Gesch. Siciliens III 577 f.

" Luidolina, Illustr. stor. sulle mon. dell'ant. Sicilia 1872, 74 f. Taf. II 1-5; Kat. Brit.

Mus. <>2, 6-9 Abb.
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G E L A

Auf geloischen Mûnzen sind N}rmphentypen bis jetzt nicht be-

kannt gemacht worden. Es ist indes sehr wahrscheinlich, dass die auf

Tetradrachmen dargestellte Frau, die deu menschenkôpfigeu Stier

bekrânzt l
, und der Kopf mit Sphendone auf Goldmûnzen 2

, beide mit

dem Namen €ft£inOAI€ bezeichnet, auf die Schutzgôttiu von Gela

zu deuten, und dièse, wie zeitgenôssische Mûnzen vielfach bezeugen,

identisch mit der Ortsnymphe ist In diesem Falle steht der Annahme,

2o)afrroÀ.iç sei Beiname der Nymphe und Stadtgôttin, «die der Stadt

Wohlfahrt verleiht , nichts entgegen 3
. Den Namen der N}miphe

nachzuweisen, sind wir nicht im Stande; demi Aîtvt], Mutter des

Gelon, Eponymen von Gela, ist hier wohl nicht in Envâgung zu

zieheu 4
.

Ferner kommt in Betracht die folgende zierliche Mûnze von Gela

66. Br. 14.— TEAftl L, ÇIH r. WeiblkkerKopfrxùX. ÀArenkranz, Ohrge-

gehâng und Halsband von vorn, etwas rechtshin geueigt Pkr.

Rs. Bârtiger Kopf mit Âhrenkranz linkshin. Pkr.

BriL Muséum (Kat 74, 7 7).— Ta/cl II N. 24.

Hier scheinen nicht Demeter und Zeus, sondern Nymphe und

Flussgott dargestellt zu sein, beide"mit Ahren bekrânzt, uni den Getrei-

dereichtum des vom Gelas durchflossenen Gebietes anzudeuten. Dièse

Deutung des mânnlichen Kopfes ergibt sich auch daraus, dass auf

gleichzeitigen Mûnzen das ebenso bekrânzte bârtige Bild gehôrni

erscheiut 5
, und dass auf dem Kopfe des jugendlichen Flussgottes

auderer Bronzemûnzen beinahe constant ebenfalls ein Synibol der

Fruchtbarkeit, ein Getreidekoru beigesetzt ist ' Der Kopf von vorn

aber ist identisch mit dem der Mesma (Nr. 37) und kann daher auch

hier als Bild einer N\-mphe gelten.

1 Xum. Chron. 1883 Taf. IX 4; Holm. Gesch. Sic. III 591, 74 Taf. II 10.

* Evans, Syrac. Med. 1892, 99, 7 Abb. ; Holm a. a. O. b24, 154 f.

3 Usener, Gôtternamen 1 74 ; vgl. 378.

* Steph. Byz. s. v. Yi).a..

* Kat. Brit Mus. Sic. Nr. 60 und 75.

6 A. a. O. 73, 63-69.
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Schliesslich gibt es noch eine geloische Silberlitra, deren Vorder-

seite einen Kopf zeigt, der mit Sphendone, Ohrgehâng, Halsband und

ebenfalls einer Àhre geschmûckt ist und dessen Beischrift EYNOMIA

lautet \ Dieser Name kônnte adjectivisch, wie ScoGiJtoÀ-iç, auf die

Stadtgôttin bezogen werden, als diejenige «die zur gesetzlichen Ord-

nung verhilft». Wie andere Beispiele beweisen, zwingt der Àhren-

schmuck keineswegs zu der Annahme eines Demeterkopfes.

HEN N A

67. S. 15.— Demeter mit flammender Fackel in der Rechten in einer

Quadriga im Schritt rechtsliin. Pkr.

Rs. HEWAI r., O/v 1. Stehende Nymphe in langem Chiton und

Mantel, dessen Enden ûber beide Arme fallen, von vorn, Kopf

linkshin, in der Rechten eine flammende Fackel ùber Altaï

haltend, die Linke seitwârts streckend. Pkr.

Mus. Neapel Nr. 4249. — Tafel II Nr. 25.

Kat Brit Mus. 58,1 m. Abb.

Die Deutung dieser von Wieseler mit grosser Phantasie und aller-

lei Vorbehalten besprochenen Mùnzbilder 2 bietet in Wirklichkeit

keine besonderen Schwierigkeiten. Da die Vorderseite die suchende

Demeter darstellt, ist auf der Rùckseite die nàmliche Gôttin nicht wie-

der zu erwarten, ebenso wenig die gesuchte Tochter mit einer Fackel.

Die Darstellung der Rùckseite zeigt einfach eine der bereits erwâhnten,

auf Mûnzen des 5. Jahrhunderts v. Chr. nicht seltenen Opferscenen, in

denen die Libierende als eine den Ort personificierende Nymphe auf-

zufassen ist Die Fackel, die hier die Nymphe statt der Schale hait und

die offenbar zum Anzûnden des Altars bestimmt ist, kônnte insofern

etwa als Symbol des Demetercultes gelten, als die Nymphen als Gôtti-

nen des Wachstums mit Demeter verbunden waren.

In Salinas Collezione num. Pennisi 1 871, 1 7 N. 9 ist eine verni ut-

lich spâte Bronzemûnze von Henna verzeichnet, als deren Typen ein

1 Millingen, Ane. coins 29 Taf. II 10: Holm a. a. O. 670, 381.

Milliers Denkm. (3) II 70 Taf. IX 105. Vgl. Overbeck, Griech. Kuntsmvth. II 050,

Taf. IX 14.



NYMPHEN UND CHARITEX 31

Hermeskopf und eine sitzende Figiir mit Hydria angegeben sind.

Nach diesem Attribute zu schliessen kônnte es sich hier, wenn die Fi-

gur weiblich ist, ebenfalls um eine Nymphe handeln.

H I M E R A

68. S. 25.— PEAO*. Pelops mit Spitzbart, Treibstachel in der Rechten

nnd Zùgel in der Linken atifrecht in einer Biga im Schritt

rechtshin. Im Abschnitt Palmzweig mit Dattelbùschel (?) Pkr.

Rs. A513MI r. Stehende Nymphe Himera im ârmellosen Chiton

und Mantel von vorn, Kopf rechtshin, mit der Rechten den

Mantel ausbreitend, die Linke, gleichsam winkend, erhoben.

Friedlânder, Berl. Bl. I 1863, 137 Taf. V. 4. Hier TafelW N. 26.

L- B. Monnaies grecques 21, 32 Taf. B 3.

Weber, Num. Chron. 1 892, 1 86, 2 Taf. XV 2.

Gabrici, Topogr. e num. dell' ant Imera (2) 1 894, 46 62 3 Taf.

VII 1,2.

Seltmann, Z. f. N. XIX 1 895, 1 66 Taf. III 2.

Holm, Gesch. Siciliens 595 87 Taf. III 4.

69. S. 21.— IMEPAIOM im Abschnitt Nackter Reiter, Treibstachel in

der Linken, von dem linkshin galoppierenden Pferde absprin-

gend. Pkr.

Rs. ^OTHP r. Himera in kurzarmeligem Chiton und Mantel von

vorn stehend, Kopf linkshin, die Linke erhoben, in der Rech-

ten Schale ûber einen Altar haltend ; rechts aufgesteckter

Heroldstab mit Tânien.

Weber, Num. Chron. 1892, 187, 3 Taf. XV 3.

Gabrici a.a.O. 52, 70 Taf. VII 10.

Seltmann, Z. f. N. XIX 1895, 166, 4 Taf. III 4, vgl. Kinch,

ebend. 142.

v. Sallet, Z. f. N. XXI 1 898, 200.

Holm a. a.O. III 596, 89 Taf. III 3.

Im Handel.— Tafel II N. 27.

Abbildungen anderer âhnlicher Didrachmeu s. Gabrici Taf. VII

11,12, VIII 2; Macdonald, Mus. Hunter I Taf. XIV 1 il a.
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70. S. 27.— >AOIAS3MI i. A. Quadriga im Schritt rechtshin, der Leiter

von Nike bekrânzt Pkr.

Rs. Stehende Himera vor Altar wie auf N. 69 ; rechts ein in

einem Wasserbecken stehender Silen rechtshin, der sich ans

dem Lôwenkopf des Heilbriinnens das Wasser anf die Brnst

strômen lâsst Im Felde r. oben Getreidekorn, i. A. Fisch.

Kat Brit Mus. Sicily 79, 34 Abb.; Gardner, Types Taf. VI 2;

hier Tafel II N. 28.

Gabrici Taf. IX 1 2.

Holm Taf IV 1 4.

Fernere Varietateu von Tetradrachmen : Head, Guide (2) Taf. XVI
1 7 ;

Gardner, Types Taf. II 1 8 ; A. Evans, Syrac. Médaillons Taf. 1,2;

Gabrici Taf. VII - IX ; Z. f. N. XIX Taf. III 1 , 3 etc.

Einen Kopf der Nymphe von vom, Nachbildung des Kimon' schen

Arethusatypus, macnten Evans a a. O. S. 70 Taf. III 7 und Gabrici

a. a. O. Taf. IX 1 8 bekannt.

Das Epithetou £OTHP auf den Didrachmen bezog Weber, zwei-

felud, auf Hermès, Gabrici auf Herakles, Seltmann, der den Heroldstab

fur den Schlangenstab des Asklepios hielt, auf Asklepios, und letzterer

erklârte dièse und die mit angeblich IATON 1 bezeichneten Mûnzen als

dem Heilgotte bestimmte Weihgeschenke.

Wie indes bereits auf eine Mitteilung meinerseits hin Weber a a O.

187, Gabrici 56 Anm. 190 und Kinch, letzterer vôllig beistimmend,

andeuteten, bezeichnet goottiq nicht einen mit dem Beizeichen (dem

Heroldstab) in Beziehung zu bringenden Gott, sondera wie ûberall, wo

sich erklârende Beischriften findeu, auf das dargestellte Bild. Dass diè-

ses auf den himerâischen Mûnzen eine Frau ist, kann keinen Anstoss

erregen, weil gerade in der hier in Betracht fallenden klassischen Zeit

—und zuweilen auch spâter—die nâmliche Forai oxdtïJq zugleich auch

die fur Feminina gebrâuchliche war. 2 S(ott|Q steht also hier ebenso

sicher als Epitjietou der Brunnennymphe, als anderseits, auf einer un-

1 Nach Macdonald, Num. Chron. 1898, 185 f. und Cat. Hunter I 188, 12 Taf. XIV 1,

wâre die Lesung IATON in S3TO? zu berichtigen.

* Aesch. Agam. Kirchhoff 642; Soph. Oed. rex, Nauck 81, Philokt. I47I ; Eur. Med.

Kirchhoff 360, El. 993 C. I. Gr. n. 5954.
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gefâhr gleichzeitigen Mûnze von Galaria, fur das des Zeus l
. Auf ein

politisches Ereignis ist der Beiname der Himera nicht zurûckzufûhren
;

er wnrde der Nymphe beigelegt als Erretterin von Krankheiten durch

die Heilkraft der Thennen, deren Personification sie war.

Zu den Mûnzen von Himera ist wohl auch die folgende anepi-

graphe Litra zu zàhlen.

71. S. 13.—Springender Eber linkshin.

Rs. Stehende Xymphe in Chiton und Obergewand von vorn, Kopf

linkshin, in der Reehten Krng, den sie neben einem Lôwen-

kopf (Brunnen) ausgiesst, die Linke erhoben. Im Felde 1. Ge-

treidekorn.

I.-B. Xum. Zeitschr. 1886, 241, 3 Taf. VI 8; hier Ta/e/ Il N. 29.

Es gibt auch anepigraphe Kupfermûnzen mit diesem Nymphen-

bilde und dem stehenden Herakles, auf jeder Seite Kugeln als Wert-

zeichen, vgl. Torremuzza Taf. XXXYII 9 ; Landolina, Illust stor. sulle

mon. dell' ant Sic 1872, 105 f. Taf. VI 1, 2, 8-12.

Den AT?// der Nymphe findet raan I.-B. X. Z. 1886, 2 Taf. VI 7

mit OflAMW? und Gabrici a. a. O. Taf. IX 10 (mit Sphendone) und auf

folgender Kupfermûnze.

72. Br. 16.— OE PMITAN r. Kopf des jugendliehen Herakles mit Lôwen-

fell rechtshin.

Rs. Kopf der Xymphe rechtshin, mit Ohrgehâng und Halsband,

das Haar dreifach von einem Band umwunden ; vorn oder

hinten Mondsichel. Pkr.

BriL Mus. KaL 83, 4 Abb.

M. S. Gabrici 95, 125 Taf. I 5; hier Ta/el II N. 30.

Bemerkenswert ist, dass die Mondsichel zuweilen auch neben dem
Profilkopfe der Xymphe Mesma vorkommt

Die Mûnzen von Thermai mit der XVmphengruppe werden weiter

unten Erwâhnung finden.

1 Kat. Brit Mus. Sicily b4, I Abb.; Holm 603, 118 Taf. II 3; Gardner, Types Taf . II 1. 2

3
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K A M A R I N A

Der Kopf der Kamarina, Tochter des Okeanos und Nymphe des

gleichnaniigen Sees und der Stadt, erscheint auf Mùnzen bald im

Profil mit Sphendoiie, Hais- und Ohrschmuck, oder mit Schilf be-

krânzt, bald von vorn, der Arethusa nachgebildet, mit oder ohne Fische

zur Seite. In ganzer Figur ist sie, mit bekleidetem oder nacktem Ober-

kôrper, auf dem Rûcken eines Sckwanes gelagert, dargestellt Als eine

Versclimelzuug der Nymphe mit Nike ist vielleicht die ûber dem

Reprâsentanten des Sees, einem Sckwane, hinschwebende Gôttin auf-

zufassen, mit der die alten rohausgefûhrten Silberlitren der Stadt

geprâgt sind. '

Man hat wiederholt versucht, die Schwanenjungfrau, statt auf die

Nymphe des Ortes, auf Aphrodite zu beziehen. 2 Allein das einzigartige

Mûnzbild bloss nach entfernt âhulichen Vasenbildern zu interpretieren,

geht hier nicht wohl an. 8 Die Mùnzen fûhren uns in wùnschbarster

Deutlichkeit eine Najade als Localpersonification vor, die durch die

Beischriften des Kopfes und der Gruppe als KAMAPINA bezeichnet ist

Sie steht nicht im Begriffe, gleich Aphrodite von Eroteu oder Tauben

begleitet, in die Lûfte zu schweben, sondern ruhig und von erfrischen-

der Luft angeweht, gleitet sie ûber die Wellen dahin, links oder rechts-

hin umblickend ûber den See waltend und von dessen Fischen umgau-

kelt, die nicht Delphine, sondern Sùsswasserfische zu sein scheinen.

Beispiele

73. S. 20.— Kopf der Kamarina von vorn, etwas 1. gewendet, mit flie-

gendem Haar, breitem Band ûber der Stirn, Ohrring und

Halsband.

1 Salinas, Mon. di Sic. Taf. XVI 27 - 31 ; Kat. Brit. Mus. Sicily 33, 3 Abb. ;
Gardner

Typ. Taf. II 3; Hohn, Gesch. Siciliens III Taf. II 1.—Einen kleinen See oder Teich symbo-

lisiert auch der Sckwan der terinâiscben Miïnze, wo die Nymphe den Krug an der Quelle

fullt s. Tafel II 13.

' Benndorf, Griech. und Sicil. Vasenbilder 75 f. ; Kalktnanu, Aphrodite auf dem Schwan,

Jahrb. I 1886, 231 f.

3 Der Kyzikener Stater, den Benndorf a. a. O. 77 Anm. 392 nach Stephani. und dicser

nach Rev. num. 1856 Taf. II 7 anfiihrt, zeigt statt einer Wiederholung des kainarin&ischen

Miinzbildes Triptolemos in einem Gespann gefliigelter Dracbem. Vgl. Greenwell, Elektroa

coinage of Cyzicus 53 Taf. 117.
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Rs. KAM 1., [API] r. unteu. Schwebende Nike linkshin, Tânie in

der Rechten, im 1. Arm Heroldstab.

Drachme. Brera.

Coll. Billoin 1 886 Taf. I 1 82.

74. S. 18.— Kopf ebenso, ohne Band, zwischen zwei Fischen.

Rs. Ebenso.

Drachme. Kat Brit Mus. Sicily 39, 20 Abb.

A. Evans, Syr. medallions Ta£ III 9; hier Tafel II N. 31.

7
;

. S. 17.— KAMAPIN 1. A r. Kopf der Kamanna mit Sphendone,

Ohrring und Halsband linkshin ; danmter zwei Fische.

Rs. Xike rechtshin schwebend, mit der Rechten das Kleid

hebend, um 1. Arm runder Schild ; im Felde r. Oelzweig mit

Blatt und Frucht

Hemidrachme. Kat Walcher Taf. II 379; hier Tafel II N. 12.

Num. Chron. 1 890 Taf. XIX 2.

Àhnlich auf Silberlitren : I.-B. Berl. Bl. V 1870 Taf LUI 6; Kat

Brit Mus. 38, n. 21, 24.

76. S. 16.— E Y Kopf der Kamarina mit Schilf bekrânzt und Ohrge-

hâng und Halsband geschinûckt, linkshin.

Rs. KA MAPINAIQN unter fliegendem Pegasos linkshin.

Wîen. Eckhel Syll. Taf. II 9; hier Tafel II X. 33.

Dièses Dreilitrastûck ist nach der Wiederherstellung der Stadt

durch Timoleon geprâgt, und Syrakusanischen Mûnzen (vgl. Combe,

Mus. Hunter Taf. 53,23; Head, Coinage of Syracuse Taf. VI 10)

nachgebildet

77. S. 23.— Kopf des gehôrnten Hipparis von vorn, etwas linkshin

geneigt EYAl am Halse, 1. uud r. je ein Fisch ; das Ganze von

einem YVellenkreis eingefasst

Rs. KAM API NA. Die Nymphe Kamarina mit nacktem Ober-

kôrper zwischen den erhobenen Flûgeln eines Schwanes sitzend,

Kopf linkshin, den r. Arm um den Hais des Schwanes gelegt,

mit der Linken den bogenfôrniig aufgeblâhten Peplos haltend.
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Der Schwan, gesenkten Kopfes, gleitet linkshin ùber Wellen
;

darunter und rechts im Felde je ein Fisch.

Didrachmon. Combe, Mus. Hunter Taf. 14, 9; Kat Brit. Mus.

36, 1 6; A. Evans, Syr. Medallions Taf. VII 1 1
;
Head, Guide (2)

Taf. XVI, 1 8 ; M. S., Holm, Gesch. Siciliens III Taf. VI 5.

78. S. 22.— KAMAPINAIOjN. Kopf des gehôrnten Hipparis mit Binde

linkshin ; darunter VA (?).

Rs. KAMAPINA. Àhnliche Gruppe, Kopf der Nymphe rechtshin,

nur ein Fisch unter deu Wellen.

Didrachmon. Kat Êrit Mus. 3 7, 18 Ahh.— Ta/e/lI N. 34.

Lôbbecke, Z. f. N. XXI Taf. VIII 4.

79. S. 25.-— £l<lAnni Kopf des gehôrnten Hipparis linkshin zwischen

zwei Fischen.

Rs. KAMAlPIA'AIftlA'. Àhnlich der Gruppe N. 77 ohne Wellen,

die Nymphe mit dem Armelchiton bekleidet, der Schwan mit

erhobenem Kopfe.

De Luynes.— Tafel II N. 35.

Vgl. Kat Brit. Mus. 3 7, 1 7 mit AMISA [MA*] und 3 Fischen.

Andere Varietâten : de Luynes, Choix Taf. VII 3 ; Rev. niirn. 1 864

Taf. XV 6 ; Weil, Kùnstlerinschrifteu Taf. II 6, 9 ; Cat de Lassalle

1877 Taf. I 170.

K A T A N A

80. S. 1 2.— Kopf einer Nymphe mit Sphendone linkshin. Pkr.

Rs. KATA/^AIft/v. Stossender Stier rechtshin ; im Abschnitt

Garneele.

Kat Brit Mus. 50, 49.

Torremuzza, Siciliae vet num. Taf. XXI 1 6.

81. Br. 27.— Kopf einer Nymphe mit SckU/kratiz, Ohrriug und Hals-

band linkshin. Pkr.

Rs. KATANAIftN i. A. Stehender Stier mit bârtigem Meuschen-

gesicht linkshin.
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Mûnchen, vgl. Torremuzza Taf. XXIII 1 3 ; Maedonald, Mus.

Hunter I 1 73, 18 Taf. XII 19 mit angeblich Kopf des Amena-

nos, wogegen der weibliche Sehmuck spricht

82. Br. 20.—Ebenso.

Rs. Stehende Eule linkshin.

Mûnchen.— Tafel II X. 36.

Yielleicht ist hier, wic in Aitne, die Nymphe dièses Xamens

anzunehnien.

M E S S A N A

Die weiblichen Kôpfe der messanischen Mûuzen anterscheiden

sich in solche
t
die die personificierte Stadt, Messana, und solehe, die

die Xymphe Pelorias darstellen. Die erstere, das Haar mit einem sich

kreuzenden Bande geschmïickt, ' kommt auch als Lenkerin der

Maultierbiga mit der Beischrift ME££ANA auf Tetradrachmen vor. -

Mit dem Bilde der Pelorias, die die Landspitze nôrdlieh von Messana

verkôrpert, wurden Tetradrachmen, Drachmen und Kupfer geprâgt, s

von denen hier einige Beispiele.

83. S. 27.— Maultierbiga im Galopp linkshin, die leitende Messana (?)

von Xike bekrânzt; im Abschnitt Ahre.

Rs. MEZZANION. Springeuder Hase rechtshin ; darunter Kopf

der Nympht mit Sphcndone, Ohrgehâng und Halsband rechts-

hin; vor demselben rEAQPIAS und darunter Spureu eines

Kûnstlernamens. Im Felde 1. Getreidekorn, r. Kamm - oder

HerzmuscheL Pkr.

^lus. S}-rakus.

A. Evans, Syr. Medallions 187 Taf. X 3
a und 3

b
.

14. Br. 1 9. — PEAftPIA£ 1. Kopf der Xymphe mit Sphendone, Ohrge-

hâng und Halsband linkshin zwischen zwei Delphinen. Pkr.

1 Torremuzza Taf. L 8 ; Kat. Brit. Mus. Sicily I06
?
bo, 67. Berlin, hier Tafel II N. 37.

* I.-B. Monn. grecques Taf. B. 5 ; Holm, Gesch. Sic. III Taf. IV 1 5.

3 Auch eine Goldtniinze mit den Kopfe der Pelorias (Rs. springendes Pferd und Dreizack

iber) soll existieren : Salinas. Coll. num. Pennisi 1871. 22 N. 16.
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Rs. ME££ANIftN. Dreizack zwischen Muschel 1. und laufendeiii

Hasen r.

Mus. Hunter, Combe Taf. 37, 10, Macdonald I Taf. XIV 20.

M. S.— TafelW N. 38.

85. Br. 19. — PEAfiPIAS oben. Kopf der Nymphe mit Schilfkranz,

Sphendone und Ohrring rechtshin ; davor zwei Delphiue, hiu-

ten Muschel.

Rs. ME£|£A[NlftN oben. Dreizack mit Palmetten zwischen den

Zacken, Griff zwischen zwei Delphinen.

Berlin (m. S.).

Andere Varietaten Fox, Greek coins I Taf. IV 34; Kat Brit Mus.

107, 70-72.

Die Muschel, die auf dieser Mùnzgruppe als Beizeichen vorkommt,

ist vielleicht als redendes Wappen, jreÀ,cûQiç (Riesenmuschel) aufzufas-

sen. In diesem Falle kônnte unter jieÀ.a)Qi'ç natùrlich nicht eine Tri-

dacna gigas, sondern bloss eine Kamm- oder Herzmuschel von unge-

wôhnlicher Grosse gemeint sein. '

86. Br. 14.—Kopf der Nymphe mit breiter Binde rechtshin. Kreis.

Rs. Springender Hase linkshin ; darunter drei Unzenzeichen.

Das Ganze in einem Lorbeer- oder Oelkranze.

Im Handel.— Taf. II N. 39.

Ramus, Mus. reg. Dan. I 75, 7.

Ein gleichzeitiger Hexas zeigt statt des Nymphenkopfes den Kopf

Pans. 2 Dièse kleinen Kupfermùnzen sind demnach mit den Kopfty-

pen geprâgt, die auf den Tetradrachmen als Beizeichen unter dcm

Hasen erscheinen. Da auf diesen (N. 83) der weibliche Kopf als

Pelorias bezeichnet ist, so ist auch die Deutung des Kopfes des Trias

auf dieselbe Gôttin zu beziehen.

1 Vgl. A. Evans a. a. O. 1 89.

'' Satinas a. a. O. 22 u. 24.
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87. g. 19.—PEAftPIAS: 1. Kopf der Nymphe mit Ohrring und Halsband

linkshin, das Haar mit Schilf bekrânzt ; danmter Delphin. Pkr.

Rs. 0EPAIM QN I. Pheraimon nackt, behelmt, rechtshin aus-

schreitend, Speer in der Rechten, am L Arm runder Schild. Pkr.

Lobbecke.— Tafel III N. 1.

KaL BriL Mus. 106, 59 Abb.—und 58 Varietât

Macdonald, Mus. Hanter I Taf. XIV 1 8.

Der Kopf der Pelorias ist nicht, wie in den beider Katalogen ange-

geben, mit Ahren, soudern mit Schilf bekrânzt

88. Br. 24.— nEAQPIAZ r. Kopf ebenso ; davor zwei Delphine Pkr.

Rs. ME2ZANIQN r. Pheraimon ebenso, aber vom Rûeken gesehen

linkshin und mit Chlamys am 1. Arm. Kreis.

KaL Allier Taf. I 1 8.

Holm, Gesch. Sic III Taf. VII 1 5, hier Tafel III N. 2.

Ohne Beisehrift auf der Vs. und auf der Rs. Xike in Biga rechts-

hin. Combe, Mus. Hunter Taf. 37, 1 1.

M O T Y E

Dièse Stadt soll nach Motûi|, einer Frau, die mit Herakles in

Beziehung stand, benannt sein. Gleich den Eponymen anderer Stâdte

kaiin dièse Frau, die auf den Mùnzen von Motve Gestaltung gefunden

hat, zu den Xymphen gezâhlt werden.

Beispiele

89. S. 2 1
.— Kopf der Xymphe, ohne Schmuck, rechtshin ; dahinter

Blatt

Rs. AOIA YTOM. Stehender Hund rechtshin. Pkr..

Didrachmon. Florenz. — Tafel III N. 3.

90. S. 22.~ MOTV... Kopf der Nymphe rechtshin, die Haare am
Hinterkopfe zu einem Bûschel gebunden ; dahinter Garneele.

Rs. Ebenso, ohne Schrift; ûber dem Hunde Getreidekorn. Pkr.

Didrachmon. A. Evans.— Tafel III N. 4.
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Varietâten: Kat. Brit Mus. 1 1 6, 4 Abb.; 243, 3 Abb.; I.-B. Num.
Zeitschr. 1886 Taf. VII 1-4; Holm, Gesch. Sic. III Taf. IV 9,

VIII 20.

91. S. 28.— Kopf der Nymphe mit Haarnetz, Ohrgehâng und Hals-

band linkshin zwischen vier Delphinen. Kreis.

Rs. Krabbe.

Tetradrachmon. Sir H. Weber. Tafel III N. 5.

A. Evans, Syr. Médaillons Taf. II 6; vgl. II 7 mit Kopf rechts-

hin und punischer Aufschrift.

Macdonald, Mus. Hunter I Taf. XV 5.

92. S. 22.— Kopf der Nymphe mit Baud ùber der Stirn und Halskette

von vorn, etwas rechtshiu geneigt, umgeben von sechs Del-

phinen. Kreis.

Rs. ^Il]/*
4
] unten. Krabbe; darùber Fisch rechtshin Kreis.

Didrachmon. Kat. Brit. Mus. 244, 8 Abb.

A. Evans a.a.O. Taf. III 11, 12.

93. S. 12.— Ebenso, ohne Delphine.

Rs. Ebenso.

Litra. Im Handel.— Tafel III N. 6.

A. Evans a. a. O. Taf. III 1 0, ohne Fisch auf Rs.

94. S. 1 3.— Kopf der Nymphe rechtshin in einem einzeiligen Blâtter-

kranz.

Rs. (^ 1. Stehende Nymphe in Chiton rechtshin vor einem

Altar mit zwei Stufen, die Rechte in Gesichtshôhe erhoben, in

der Linken Zweig. Links im Felde Herzmuschel.

Litra. I.-B. Num. Zeitschr. 1886, 255, 6 Taf. VII 5 (de Luynes);

hier Tafel III N. 7.

Brit. Mus. Num. Chron. 1 890, 3 1 4, 5 Taf. XIX 3.
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X A K O X E

95. Br. 18.— NAKONAION r. Kopf einer Nymphe rechtshin, mit Ohr-

gehâng und Halsband, das Haar von einer Binde vierfach

nmwnnden.

Rs. Dionysos mit nacktem Oberkôrper seitwârts anf einem Maul-

tier im Schritt linkshin sitzend, Kantharos in der Rechten, im

1. Ann Th\'rsos. Im Felde drei Kngeln. Kreis.

Berlin.— Tafel III N. 8.

Mionnet Suppl. I Taf. XI 1 1

.

Streber, Baier. Mûnzkab. 1. Fortsetz. Taf. III 36.

Kat. Brit. Mus. 1 1 7, 1 Abb.

Eine mit diesem Trias gleichzeitige Unze zeigt den nâmliehen

Kopf und einen Ziegenbock: I. -B. Monn. grecques 25, 45 ; de Hirseh,

Num. Chron. 1 883 Taf. IX 8 ; N. Z. 1 886, 256 f.

P A N O R M O S

Die Ortsnymphe, deren Kopf auf den griechischen Didrachmen

von Panormos des 5. Jahrhunderts v. Ch. in variierter Frisur erscheint,

ist nicht zu benennen, weil zur Ableitung von einer eponymen Gôttin

der Stadtname nicht geeignet und von Grûndungssagen von Panor-

mos nichts bekannt ist

Abbildungen altérer Typen mit der rûcklâufigen Aufschrift

PA/VOPMITIKO^: Landolina a.a.O. Taf. VII 13, I.-B. Z. f. N. III Taf.

VI 2, Holm a.a.O. Taf. IV 7, Kat. Brit. Mus. 121,2 (mit Sphendone)

Abb.— der jûngeren Typen mit PA/^OPMC* : I.-B. Berl. Bl. V 1870

Taf. LIV 19; Mus. Neapel n. 4681.

Beispiele

96. S. 22.— Kopf der Nymphe mit Binde linkshin.

Rs. P A/^O PMO* Stehender Hund rechtshin. Pkr.

Didrachmon. Berlin (m. S.).— Tafel III N. 9.
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97. S. 22.— Kopf der Nymphe mit gewelltem Haar und Garneele wie

Motya Tafel III N. 4.

Rs. gleichen Stempels.

Didrachmon. Torremuzza Taf. IV 5.

Kat Brit. Mus. 121, 3.

Von déni letzteu Typus ist auch der Kopf eines Tetradrachmons

von Paiiormos, Auct.-Kat. Hirsch XVIII Taf. XXX 2262.

SEGEST A

Da weder ein Typus noch ein Symbol der segestâischen Mùuzen

griechischer Zeit auf Aphroditekult deuten, darf man wohl annehmen,

dass die weiblichen Kôpfe der reichen Prâgung des 5. Jahrhunderts

v. Chr. ohne Ausnahme die Eponyme der Stadt, Segesta, Gattin des

Flussgottes Krimisos, darstelleii.

Fur Abbildungen sei verwiesen auf Torremuzza Taf. LXII-LXIV,

Auct. I Taf. VI 1 , 2, 4, Auct. II Taf. V 1 ; Mus. Hmiter, Combe Taf.

47,20-21, 48, 1-6, Macdonald I Taf. XV 14-18; Millingen, Syll.

Taf. I 1 2 ; de Luynes, Choix Taf. VII 9 ; Salinas, sul tipo dé tetra-

drammi di Segesta 1871 Taf. I; Kat. Brit. Mus. Sicily 133 f . ; Head,

Guide (2) Taf. IX 32, XVII 31
;
Gardner, Types Taf. II 31 ; I.-B. Num.

Zeitschr. 1886 Taf. VII 9-13; A. Evans, Syr. Med. Taf. I 4; Kat.

Walcher 1895 Taf. III 534 (der Kopf mit Binde, die abwechselnd mit

Kreuzcheu und Perlen verziert ist), 539 f. ;
Holm, Gesch. Sic. III Taf.

II 1 3 - 1 5, IV 11, VIII 2
1

, sowie auf unsere Tafel III N. 1 - 22.

Beispiele

98. S. 23.— Kopf der Segesta rechtshin; das Haar, durch punktierte

Linien dargestellt, ist von einem Kranz mit aufwârts stehenden

Blàttern umwunden.

Rs. Stehender Hund lin'kshin, Kopf gesenkt; im Abschnitt Ge-

treidekorn. Pkr. Ùber dem Hunde Spuren der rûcklâufigen

Aufschrift.

Didraclimon. Kopenhagen. N. Z. 1886, 261, 3 Taf. VII 9.— Ta/ê/

III N. 10.
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99. S. 22.— S IIAT^BDB* Kopf der Segesta rechtshin, mit verzierter

Binde, Ohrring und zwei Halsbâudern.

Rr. £ATE£IAIIB (so) ûber Hund rechtshin, Kopf vorwârts.

Didrachmou. Im Handel.— Tafel III N. 1 1

.

100. S. 23.— SIIAT*3132 links. Kopf der Segesta mit Binde, Ohrring

und Halsbaud linkshiu.

Rs. Stehender Hund linkshiu ; darûber Muschel (Tritonium nodi-

ferum). Pkr.

Didrachmou. Mûnchen.— Tafel III N. 1 2.

101. S. 22.— Kopf ebenso.

Rs. Stehender Hund liukshin. Pkr.

Didrachmon. Mus. Winterthur.— Tafel III X. 13.

Die Kôpfe der vier Didrachmen N. 98-101 sind archaisch, mit

dem Auge von voni, gestaltet.

102 S. 23.— IIB *E r., <E*T 1., A oben. Kopf der Segesta rechtshin,

mit Binde, Ohrring und Halsbaud, dièses mit einem Schluss in

Form eines Lôwenkopfes.

Rs. Stehender Hund mit Halsbaud rechtshin, Kopf gesenkt. Pkr.

Didrachmou. Berlin (m. S.)..— Tafel III N. 1 4.

103. S. 21.— *[ErESTAII]B. Kopf der Segesta mit breiter Binde

rechtshin.

Rs. Stehender Hund liukshin, Kopf gesenkt; darûber weiblicher

Kopf (der Segesta) linkshiu. Pkr.

Didrachmon. Modena.— Tafel III N. 15.

1 04. S. 22. — ErE
|
ST

;
AIOW Kopf der Segesta mit schmaler Binde

rechtshin.

Rs. SECESTAIIB auf einer Tafel ; darûber schreitender Hund
rechtshin, am Boden schnûffelnd und im Hintergrund drei

Ahren. Kreis.

Didrachmon. Gotha, Cat rais, de méd. Schachmaun 55 Abb.

Landolina, Palermo.— Tafel III N. 1 6.
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105. S. 24.— ErESTAIOM r. Kopf der Ségesta rechtshin; hinten Ephen-

blatt.

Rs. Hund auf Hirschkopf rechtshin
; darùber mânnlicher Kopf

(des Krimisos ?) rechtshin. Pkr.

Didrachmon, Kopenhagen.— Tafel III N. 17.

106. S. 25. Kopf der Segesta mit verzierter Sphendone rechtshin.

Rs. Wie n. 104, mit $IIAT*3J3S anf der Tafel. Pkr.

Didrachmon. Mùnchen n. a S.

107. S. 28.— Gleichen Stempels.

Rs. ETE^TAIQN 1. Stehender nackter Krimisos mit spitzem Hut

im Nacken imd Chlamys ûber den 1. Arm rechtshin, der erho-

bene 1. Fnss anf einem Felsblock, die Rechte am Rûcken, die

Linke, mit zwei geschnlterten knotigen Jagdspiessen, anf das 1.

Knie gelehnt; zn seinen Fùssen zwei Windhnnde, der eine am
Boden schnùffelnd, der andere ansblickend ; vor der Grnppe

bârtige Hernie linkshin. Pkr.

Tetradrachmon. Lôbbecke.— Tafel III N. 1 8.

Kat. Bimbury Taf. III 376.

108. S. 28.— ZELESTAHB r. Kopf der Segesta mit Sphendone, Ohrge-

hâng nnd Halsband rechtshin ; darnnter Àhre.

Rs. Gleichen Stempels.

Tetradrachmon. Berlin (m. S.) Holm Taf. IV 1 ).— Ta/eilIÏ N.19.

109. S. ?>2.— ErESSTAlO/^ 1. Stehender nackter nnd gehôrnter Kri-

misos rechtshin, mit Gewaud am 1. Arm nnd Stiefeln, das 1.

Bein anf Felsblock, die Rechte am Rûcken, die Linke mit

zwei geschnlterten Jagdspiessen nnter dem Kinn; an seiner 1.

Seite stehender Windhimd rechtshin. Pkr.

Rs. Stehende Segesta in Doppelchiton nnd Mantel von vorn, Kopf

linkshin, in der Rechten Schale ûber Altar ansgiessend, in der

gesenkten Rechten Zweig. Redits linkshin znfliegende iY/Xv,

das Hanpt der Nymphe bekrânzend.

Tetradrachmon. De Lnynes \ s . Holm Taf. IV 1 2.— Tafel III N.20.
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1 1 0. S. 1 3.— Kopf der Nymphe von voni, linkshin geneigt zwischen

zwei Lorbeerzweigen die einen Kranz bilden.

Rs. NAOI AT 2313. Stehender Hund linkshin; darùber Gorgo-

neion, links Muschel.

Litra. Berlin (m. S).— TajtlVl X. 21.

1 1 1. S. 14.— SErESTAIIB ûber Kopf der Nymphe von vorn. Pkr.

Rs. Stehender Hnnd linkshin, darùber Rad mit sieben Speichen.

Litra. Berlin (m. S.)— Tafel III N. 22.

Spâter, anf Knpfennûnzen der Rômerzeit, nimnit der Kopf der Se-

gesta den gewôhnlichen Tychetvpus an, mit Schleier und Tkurmkrone. x

SELINUS
I 1 2. S. 1 8.— ~A*]OA3MVSV3. Kopf der Nymphe Eurymedosa mit brei-

ter Binde linkshin ; dahinter Reiher od. Kranich rechtshin. Pkr.

Rs. 50/^IA3£ Jugendlicher Kopf des Seliuos mit Stierhora und

Stierohr linkshin ; dahinter Epheublatt.

Kat BriL Mus. Sieilv 141,38 Abb.; Head Hist num. 148; Holm
III 594 f.— Ta/cl \\\ X. 21.

«

I I 3. S. 1 2.

—

Nymphe mit Sphendone, Chiton und Ubervvurf auf einem

Felsblock linkshin sitzend, mit der rûckwârts erhobenen Lin-

ken Falten des Uberwurfes ûber den Kopf ziehend, die vorge-

streckte Rechte an den Leib einer vor ihr aufgerichteten

Schlange legend, die mit ihrem bârtigen Kopfe gegen die X'vm-

phe andringt Oben Eppichblatt. Kreis.

Rs. *EAINOE* oben. Stehender Stier (Seliuos) mit bârtigem Men-

schengesichte rechtshin; im Abschnitte Fisch rechtshin. Kreis.

I.-B. Benndorf, Metopen von Selinunt 77, 32; 81 ; Holm III Taf.

\\ 8.— Tafel III N. 24.

1 1 4. S. 1 2.— Ebenso, ohne Eppichblatt. Die Xymphe, mit entblôsstem

Oberkôrper, legt die linke Hand an die r. Brust, gegen die

eine Se/ilange andringt Pkr.

1 Holm a. a. O. 713, 609 u. b10.
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Rs. *EA|INO
|
M

|
TION. Derselbe Typus; darûber Eppichblatt.

L-B. a. a. O. 77, 2>A.— Ta/el III N. 25.

Die bisherigen Abbildungen der beiden Litren und ihrer Variau-

ten sind in der Regel schlecht oder ungenûgend: Torremuzza Taf.

LXVI 6-9; Eckhel D. n. I Taf. IV 4; Pellerin, Rec. III Taf. CXI 61
;

Combe Mus. Hunter Taf. 48,27; Streber, Ûber den Stier mit Men-

schengesicht Taf. n. 8, 9 ; Lloyd, Num. Chron. X Abb. 2.

Holm a. a. O. 595 hat ohne Zweifel Recht, die bisherigen Deutun-

gen der Typen der beiden Litren L abzuweisen, nnd das Frauenbild

mit der Eurymedosa der Drachme zu identificieren. Schwieriger ist die

Schlange und ihr Verhâltnis zu der Nymphe zu erklâren.

Auf Mûnzen sind mehrere Darstellungen bekannt, in denen sich

Sc'hlangen einem Mâdchen, einer Frau oder einer Gôttin nàhern, z. B.

in Makedonien die Schlange bei der auf dem Bette gelagerten Olym-

M'as,
2 in der Colonie Corinth die hinter der sitzenden Nymphe Peircne

aufgerichtete Schlange, vermutlich als Wâchter der Quelle, ;! in Prian-

sos (s. unten) die sich vor einer nebeu einer Palme sitzenden Frau

aufrichtende Schlange, in Parion eine Schlange die sich uni den Leib

einer auf einem Fels sitzenden, anscheinend nackten Frau windet, 4 in

Etenna eine Schlange, die #ich auf ein Wasser schôpfeudes Màddien

losstùrzt
;

6 allein das selinuntische Bild scheint sich aus diesen Dar-

stellungen einer spâteren Zeit nicht genûgend erklâren zu lassen. Als

Quellhùter dùrfte die Schlange der Nymphe, die ja die Personification

der von jener bewachten Quelle ist, nicht in Liebe nahe treten, und

als Flussgott (Hypsas) ist hier die Schlange schon deswegen nicht

aufzufassen, wiel dieser auf den nâmlicheu Mûnzen in Stiergestalt

erscheint. Auch Asklepios in Schlangengestalt fâllt fur die Zeit ausser

Betracht ; denn die sikyonische Sage bei Pausanias II 1 0, 3 und das

Bild der Médaillons des Pins c berechtigen nicht zu der Annahme,

1 Vgl. L-B. a. a. O. 81 f. ; Overbeck, Griech. Kunstmyth. II 668 f. Taf. IX 27.

* I. - B. Monn. grecques 61, 3 Abb.; Gaebler, Miïnzen Nordgriechenlands III Taf. IV 35.

8 Imhoof und Gardner, Conim. on Pausanias 23, 24 Taf. F 107.

4 Sestini, Descr. 282, 13 Taf. VII 3; Millingen, anc. coins Taf. V 10; Miïller. Denkm. (3)

II 98. Der Delphih ist unsicher und fehlt auf den mir bekannten Exemplaren.
5 I.-B. Kleinasiatische Mûnzen II 369, 4 - 9 Taf. XIII 3 - 7, 9.

' Grneber, Roman Medallions Taf. VIII 3; Froehner, Médaillons de 1' empire Ro-

main 53.
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dass der milde Heilgott mit Gôttinen oder Sterblichen Yerkehr gepflo-

gen habe.

Es scheint demnach zur Erklâmng der Schlange nur noch die

Heilscklamge ûbrig zu bleiben, die sich auf seliniiutischen Didrachmen

vor dem opfernden Flussgotte Hypsas uni den Altar windet. Auf einem

dieser Stûcke, ' das wohl von dem gleichen Stempelschneider herrûhrt

wie die Litra n. 1 1 4, zeigt sie sieh, statt den Altar umwindend, vor die-

sem genau so aufgeriehtet wie in dem Litrabilde. Wâre nur die Dar-

stellung dieser einen Litra vorhanden, so wâre der Gedanke an eine

Schlangenfûtterung nahe liegend ;
- allein dieser Auffassung scheint

die Gruppe auf X. 113 zu widerspreehen. Dass ûbrigens Nymphen
auch als Heilgôttinen verehrt wurden, dafùr zeugen die Mûnzen von

Metapont und Himera.

SYRAKOSAI

Den Frauenkôpfeu der syrakusischen Mûnzen des 5. u. 4. Jahrh.

v. Chr. fehlen in der Regel Attribute, die bestimmten Gottheiten eigen

sind und dièse erkennen lassen. Hieriu gleichen dièse Kopftvpeu den

uns bereits bekannten anderer sicilischer u. italischerStâdte; sie sind wie

dièse als Darstellungen einer Nymphe, hier der Arethusa, aufzufassen/'

Wenn dieser Annahme entgegen C. Jôrgensen versuchte, den Kopf

auf Artemis zu beziehen, 4 so vennag ich mich dieser Deutung deshalb

nicht anzuschliessen, weil, wie bereits bemerkt, nicht emer der zahl-

reichen Kopftypen des 5. und der ersten Hâlfte des 4. Jahrhunderts

1 Sammlung Lôbbecke, hier Tafel III N. 2u.

* Eine Photographie der Litra N. 114 in etwa vierfacher Vergrôsserung zeigt vollkonimen

deutlich, dass die Nymphe mit gespreizten Daumen und Zeigefinger ihr rechte Brust von

unten umfasst, dièse gleichsam der auf sie loszielenden Schlange reichend.

* Die Zahl und Mannigfaltigkeit der Arethusatypen gestatten es nicht, von diesen ein

vollstândiges Verzeichnis mit Abbildungen hier zu geben. Ich beschrânke mich daher auf

die bildliche Vorfûhrung einiger Haupttypen und venveise im ûbrigen auf die trefflichen

Lichtdrucktafeln bei Head, History of the coinage of Syracuse 1874. A. Evans, Syracusan

Medallions 1892 (S.-A aus Xum. Chron. 1890 u. IS'M). A. Holm, Geschichte Siciliens Bd. III

1898, A. du Chaste/, Syracuse, ses monnaies d'argent et d'or 1898, Sherman - Benson Ane. gr.

coins II 1902 Taf. V-VIII. Hill, Coins of ancient Sicily 1903.

4 Festschrift auf I. L. Ussing, Kopenhagen 1900, 117-143 Taf. VIII. Vgl. Percy Gardner,

the Types of greek coins 89 u. 1 2X, \vo gesagt wird. dass Artemis Pelagia vermutlich iden-

tisch mit Arethusa gewesen sei.
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dazn berechtigt. Hâtten die Syrakusier eine Gôttin, wie die auf der

Ortygia verehrte Artemis, auf ihren Mùnzen darstellen wollen, so wâre

dies sicher durch eineu bestimmten, hôchstens stilistisch variiereuden

Typus geschehen, nicht aber durch Kôpfe mit stets wechselnder Haar-

tracht und gar mit modischeu Bindeu (mitunter mit Fischen u. Schwà-

nen verziert),
1 Netzeu und Beuteln, die dem Wesen der Artemis gera-

dezu widersprechen. 2

Als einziger mit einem Symbol gesclimûckter Arethusakopf ist der

archaïsche des Damareteion und der gleichartigen Tetradrachmen und

Obolen zu bezeichnen. 3 Dieser ist mit Lorbeer umwunden, 4 eine Be-

krânzung, die, wie wir oben gesehen haben, auch einige Kôpfe der

Kyme Nike und der Terina Nike aufweisen. Da Arethusa gleichsam

eine Personification von Syrakus war, so darf es nicht wundern, dass

nach dem grossém Siège Gelons 480 v. Chr. das Haupt der Nymphe
und Stadtgôttin mit dem Symbole des Sièges geschmûckt wurde und

dièse als Arethusa Nike erscheint.

Fur einen Nymphenkopf, sei es den der Arethusa, sei es deu der

Kyane (den man vielleicht von jenem durch deu Kopfschmuck zu

unterscheiden beabsichtigte), halte ich feruer den schôueu Typus mit

Schilfbekrànzung, den zuerst Euainetos auf den Dekadrachmen einfûhrte.

Als eine Darstellung der Nymphe galt er ziemlich allgemein schon

frûher; nur seit Salinas die Behauptung aufgestellt hatte, 5 die Bekrân-

zung bestehe nicht ans Schilfblâttern, sondern aus Getreidehalmen,

und deshalb sei der Kopf auf Kora zu bezieheu, G begann auch dièse

Deutung sich zu verbreiteu und bis jetzt zu erhalten. 7 Sie erweist sich

aber haltlos aus folgenden Grùnden.

Aus meiner Mùnztypensammlung, in der Demeter und Kora mit

etwa zweihundert Kopftypeu vertreten sind, geht es als feststehend

1 Kat. Brit. Mus. 172, 188; I73, 190; Holm Taf. V 3 ; du Chastel n. 74, 75.

2 Als syrakusischer Mùuztypus erscheint Artemis erst uin 300 v. Chr.

* Head Taf. I 10 - 12 ; Holm Taf. II 2; du Chastel n. 24 u. 140.
4 Die Blâtter des Kranzes sind in Fonn u. Anordnung ideutiseh mit deiicn des Apollon -

kopfes gleichzeitiger Tetradrachmen des Leontiner, Holm Taf. 115.
& Sul tipo délie teste muliebri nelle mouete di Siracusa, Palermo 1873.

" Es sind iibrigens auch Beispiele von Nymphenkôpfen mit Àhrenbekranzung bekannt,

s. oben Mesma, Gela und unten Larisa.

' Regling, die Sammlung Warren 1906, 59 N. 357 ff., <>7, 401 f. u.s. w.
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hervor, dass bei der Bekrânzuug der beiden Gôttinen mit Fruchthal-

men die Àhre niemals fehlt, uud wo dies der Fall zu sein scheint, der

Kopfschmuck eben kein Ahrenkranz, und die dargestellte Gôttin weder

Demeter noch Kora ist Der âhrenlose Halm ist stets als Schilf oder

eine âhnliche Wasserpflanze, das damit bekrânzte Bild, je nachdem es

weiblich oder mânnlich ist, als das einer Nymphe oder eines jugeudli-

chen Flussgottes ' aufzufassen. Dies lehren nicht nur Mùnzen von Laos,

Thurioi, Kamarina, Messana, Meliboia, Pherai, Opus, 2 Praisos n.a.,

sondern auch die Betrachtnng zweier Grnppen nngefâhr gleichzeitiger

Mùnzen von Syrakus selbst.

Die eine derselben datiert aus der Zeit von etwas vor 400 bis circa

350 v. Chr. nnd wir finden darin neben den nenen Nymphentvpen

des Enainetos, des Kimon n. a. (s. Head Taf. IV u. V, Holm Taf. V)

1

.

Kôpfe der Demeter mit aufgebnndenem Haar, Ahre, Mohn und

Eichblatt oder Eichel (Head Taf. III 1 4, Holm Taf. V 1, 2, du

Chastel Taf. VI 70,71).

2. Den Kopf der Kora mit langem Haar und Âhre (Head Taf. V
4, Holm Taf. V 1 4, du Chastel Taf. VIII 86).

Die andere Gruppe, aus der Zeit des Agathokles, zeigt die letzte

syrakusische Prâgung mit dem Nymphenkopf und diesen ausschliess-

lich mit Schilfbekrânzung (Head. Taf. VIII 4, Evans Taf. VI 2, du

Chastel Taf. VIII 96, IX 97); daneben auf Gold uud Kupfer mit

1

.

dem Kopf der Demeter mit aufgebundenem Haar und Ahre

(Head Taf VIII 3, 9-12).

2. auf Silber mit dem Kopf der Kora mit langem Haar und Âhre

(Head Taf. IX 1 , 2, Holm Taf. VI 1 4, du Chastel Taf. IX 1 01 ).
3

1 Vgl. die Mùnzen der Brettier Berl. Bl. V 1870 S. 36, von Hipponion I.-B. Monn. grecques

32 Taf. A 7, Akragas a. a. O. 1 5, 7 Taf. A 16, Therai a. a. O. 34, 79 Taf. B 24, der Makedonen

it. Berlin II 11, 23 Abb., 14, 50 f., die ant. Mùnzen Nord - Griechenl. III Taf. I 22-24, von

nphipolïs Kat. Berlin II 42, 72 u. 4o, 92 u. 93 (hier unrichtig als Helios beschriebeu), die

U. M. N. Gr. III Taf. VIII 24, 25, IX 3.

* Den weiblichen Kopf der opuntischen Mùnzen, auf den sieh Salinas a. a. O. S. 9 als

reis fur seine Behauptung stûtzt, pflegt man allerdings auf Kora zu deuten. Allein nicht

îe dieser nicht seltenen Mùnzen zeigt den Kopf mit Ahren, sondern stets mit Schilf bekrânzt;

ieses stellt dalier, wie der gleichartige der Hypereia in Pherai und wie das_ syrakusische

jrbild. eine Nymphe dar, die Mutter des Aias. Vgl. ferner die Maia auf Mùnzen von Phmeos.
;i Vgl. ferner die drei Kupfermùnzen N. 140- 142.

4
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Auf diesen Mûnzen, deren ungefâhre Gleichzeitigkeit und gemein-

samen Ursprung ich nochmals als wesentlich betone, sind die drei

Gôttinen derart charakterisiert, dass sie unmôglich als Varianten eines

Bildes der Kora gelten kônnen. 1 Die uni 400 v. Chr. adoptierte Bekrân-

zungsart mit Àhren fur Demeter und Kora, und mit Schilf fur Arethusa

od. Kyane ( Tafel IV N. 3 - 5 ) finden wir conséquent noch hundert

Jahre spâter festgehalten (Tafel IV N. 12 u. 13, 17-19). Die Schilf-

blàtter zeigen richtig eine breitere Form als die Ahrenblâtter, und ver-

schieden sind auch die Ansâtze an den Halmen. Allmàhlig wurden

aber Fruchthalme und Schilf ziemlich einfôrmig stilisiert und unter-

schieden sich nnr noch durch den Ansatz oder das Fehlen der Àhre.

Wie sehr es Brauch war, besonders seitens sicilischer Stâdte, Mûnz-

typen von einander zu entlehnen, ist bekannt Das frappauteste Beispiel

gibt wohl Solus, das selinuntische Typen des genauesten nachahmte. 2

So hat auch der schilfbekrânzte Nymphenkopf zu ATachbildiingen ge-

dient, z. B. auf Kupfer von Kentoripai 3 und auf siculo - punischem

Silber; 4 der mit dem Netz zu solchen auf Mûnzen von Motya 5 und

siculo-punischen 6
u. s. w. Indem die Punier in Sicilien die beiden Kopf-

typen der syrakusischen Dekadrachmen zum Vorbilde zahlreicher

Prâgungen nahmen, blieb ihnen die Auffassung dieser Kôpfe als

Arethusa sicher fremd ; vermutlich beabsichtigten sie damit eine Per-

sonification Siciliens darzustellen 7 und in den nicht seltenen Fâllen,

1 Nach Agathokles wurde, wie ich bereits angedeutet habe, mit Nymphentypen nicht

mehr geprâgt, dagegen hàufig noch mit den herkômmlichen Bildern der Dèmeter und Kora

in Gold, Silber und Kupfer.

* I.-B. Berl. Bl. V Taf. LIV 20.

8 Head Taf. VII» 3.

* Evans Taf. VII 2 - 4, 6, 7, VI 1 1, 12 ; Holm Taf. VIII 3, 9, 15. Vgl. auch unten Opus,

Praisos, Roda.
5 Evans Taf. II S, 6 Kat. Brit. Mus. 245, 18.

6 Evans Taf. I 8, 9 ; II 7. Kat. Brit. Mus. 246 f.

7 Auf Mûnzen von Alaisa des 4. Jahrhunderts v. Chr. kommt der Kopf der 2ixeWa mit

Beischrift vor, Holm, Gesch. Sic. III 664, 352 f. Taf. VII 10. Ein von diesem etwas verschie-

dener Kopftypus, mit Myrthenzweigen bekrânzt, bezieht man ebenfalls auf die Sikelia, so

den von Adranon Kat. Brit. Mus. 4, 4 Abb.

Alaisa a. a. O. 27, 1

.

Herbessos I.-B. Monn. gr. 19, 25 Taf. A. 21, Evans, Num. Chron. 1894, 233 Taf. VI 1 1 £
Morgantia Brit. Mus. a. a. O. 1 I 5, 10, Evans a. a. O. Taf. VIII 2.

Dièse Kôpfe sind nicht als die einer Nymphe, sondern einer Landespersonification auf-

zufassen, wie die Bilder der Aitolia, Bithynia, Libya u. a.
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wo der Kopf mit Âhren statt Schilf geschmûckt ist, die auf den Kar-

thagischen Prâgungen vorkommende Demeter.

Wie wir sehen werden haben Imitationen sicilischer Nymphen-

kôpfe auch in Griechenland und Kleinasien stattgefunden.

Graf du Chastel hat auf den Tafeln zu 'Syracuse' ûber hundert Are-

thusatvpen, die der Tetradrachmen in chronologischer Folge, zusam-

mengestellt Es mag daher, wie schon S. 47 Anm. 3 gesagt ist, genù-

gen, hier bloss eine kleine Auswahl dieser Kôpfe zur Abbildung zu

bringen und in dem nachstehenden Verzeichnisse der Mûnzen auf die

Tafeln du Chastels und Holms, wo auch die Rûckseiten abgebildet

sind, zu verweisen.

115. S. 21.—Kopf der Arethusa mit Binde rechtshin, archaischen Stils;

du Ch. N. 3.

Tetradrachmon. Wien.— Ta/e/ III N. 27.

1 16. S. 25.— Ebenso; du Ch. N. ÏO.

Tetradr. Berlin (m. S.).— Tafel III N. 28.

1 1 7. S. 25.— Ebenso, liukshin; du Ch. N. 8.

Tetradr. Berlin (m. S.).— Tafel III N. 29.

1 1 8. S. 27.— Kopf der Arethusa Nike mit Lorbeer rechtshin in einem

Kreise ; du Ch. N. 24.

Tetradr. Berlin.— Tafel III N.'30.

119. S. 27.— Kopf der Arethusa mit sich kreuzender Binde rechtshin;

du Ch. N. 44, Holm III 9.

Tetradr. Berlin (m. S.) Tafel III N. 31.

!0. S. 25.— Ebenso, mit breiter Binde; du Ch. N. 41, Holm III 12.

Tetradr. Mùnchen.— Tafel III N. 32.

1. S. 25.— Ebenso, mit vierfach umwundener Binde; du Ch. N. 48,

Holm III 1 7.

Tetradr. M. S.— Tafel III N. 33.

>2. S. 27.— Ebenso, mit Kekryphalos ; du Ch. N. 60, Holm III 13.

Tetradr. du Chastel.— Tafel III N. 34.

'3. S. 30.— Ebenso, mit Sphendone ; du Ch. N. 54, Holm III 1 5.

Tetradr. Xeapel N. 5305.— Tafel III N. 35.
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124. S. 28.— Ebenso, mit Haarnetz; du Ch. N. 50, Holm III 16.

Tetradr. Neapel N. 5310.— Tafel IV N. 1.

125. S. 25.— Ebenso, mit flatternden Haaren und sich kreuzender

Binde linkshin ; du Ch. N. 69.

Tetradr. Berlin (m. S.).— Tafel IV N. 2.

126. S. 37.— Ebenso, mit Schilf bekrânzt; Evans V 12.

Dekadr. Berlin (m. S.).— Tafel \\ N. 3.

127. S. 29.— Kopf der Demeter mit Âhre, Mohn und Eichblatt links-

hin; unten <t>PYriAAO*
; du Ch. N. 70.

Tetradr. Lôbbecke.— Tafel IV N. 4.

128. S. 30.— Kopf der Kora mit langém Haar und Àhre rechtshin ; du

Ch. N. 86, Holm V 1 4.

Tetradr. de Luynes.— Tafel IV N. 5.

Andere Parâllelen der Nymphe, Demeter und Kora zeigen die

N. 135, 136 und 140 bis 142.

129. S. 30.— Kopf der Arethîisa von vorn, flatternde Haare, KIMQN an

der Stirnbinde, ûber dem Kopfe APEOOSA
; du Ch. N. 87;

Holm V 1 1

.

Tetradr. Mûnchen.— Tafel IV N. 6.

1 30. S. 1 8.—Ebenso, ohne Schriften.

Rs. AEYKASPI*.

Drachme. Sherman Benson.— Tafel IV N. 7.

131. S. 26.— Kopf der Arethusa mit flatterndem Haar und breiter

Binde linkshin; du Ch. N. 94; Holm V 13.

Tetradr. Berlin (m. S).— Tafel IV N. 8.

132. G. 15.— Ebenso, mit Sphendone, dièse mit Sternen verziert; du

Ch. N. 1 60, Holm V 5.

100 Litrae. Berlin.— Tafel IV N. 9.

133. S. 28.— Ebenso, mit Netz; du Ch. N. 95.

Tetradr. Brit. Mus.— Tafel IV N. 1 0.

134. Br. 18.— Ebenso, mit Sphendone.

Kat. Brit. Mus. 188, 301.— Tafel IV N. VI.
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1 35. S. 28.— Ebenso, mit Schilf ; du Ch. N. 97.

Tetradr. Berlin (m. S.).— Tafel IV N. 1 2.

136. S. 26.— Kopf der Kora mit langem Haar und Ahre; dahinter

KOPAS; du Ch. N. 101, Holm VI 14.

Tetradr. des Agathokles. M. S.— Tafel IV N. 1 3.

137. S. 12.— Kopf der Arethusa mit Stéphane, Ohrgehâng und Hals-

band linkshin.

Rs. *Y PA. Krake.

Berlin (m. S.)— Tafel IV N. 1 4.

Ùber den Schmuck der Stadtgôttin mit der Stéphane s. unten,

Leukas.

138. S. 1 7.— Kopf der Arethusa mit Ohrgehâng und Halsband links-

hin; darunter EY, hinten Lôwenkopf ( Brunnenmûndung

)

linkshin.

Rs. *YPAKO*lftN. Fliegender Pegasos linkshin.

Berlin.— Tafel IV N. 1 5.

Mit der Vorderseite N. 1 38 gibt es Stûcke von 3, 1 */, und 1 Litren,

Head 29 Taf. VI 10-12, du Ch. N. 133.

1 39. S. 1 5.— Ebenso, mit sich kreuzeuder Binde uni das Haar. Pkr.

Rs. *YPA
|
KO

!
CIÛN. Fliegender Pegasos linkshin.

Gr. 1, 70 Landolina, Palermo.— Tafel IV N. 16.

140. Br. 21.— SYPAKO
! siftN. Kopf der Arethusa mit Schilf, Ohrge-

hâng und Halsband linkshin.

Rs. S unter fliegendem Pegasos linkshin.

Kat. Brit. Mus. 189, 309.— Tafel IV N. 17.

Wie bei N. 126 8 und 135 136 setze ich diesem Bilde die der

Demeter und Kora auf Kupfer hinzu, uni noehmals zu zeigen, dass in

Syrakus zu jeder Zeit jede der drei Gôttinnen deutlich charakterisiert

wurde, die Nymphe durch Schilf, Demeter und Kora durch Ahren

und letztere durch màdchenhafte Haartracht.
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141. Br. 23.— *YPAKÔ*lftN 1. Kopf der Démêler mit Àhre und Hals-

band linkshin ; hinten Fackel.

Rs. Stossender Stier linkshin; darûber Ar und Delphin, i. A.

Delphin.

Berlin.— Tafel IV N. 1 8.

142. Br. 21.— SYPAKOSIftN r. Kopf der Kora mir Ahre, Ohrgehâng

und Halsband rechtshin ; hinten Ahre.

Rs. Biga im Galopp rechtshin; darûber Blitz.

M. S.— Tafel TV N. 19.

Eine eigene Grappe bilden folgende Stùcke.

1 43. G. 1 0.— SYPA vor dem Kopf einer Nymphe mit Halsband rechts-

hin. Kreis.

Rs. Verzierter Dreizack in vertieftem Quadrat.

24 Litren (?). I.-B. Monn. grecques. 30 Taf. B. 14.

Holm. N. 131 Taf. V 7.

du Chastel N. 151.— Tafel IV N. 20.

144. S. 27.— Nftl*0>IASY2 Kopf ebenso, mit Binde ûber der Stirn

linkshin; hinten IM, unten drei Delphine; Kreis. Head. V, 3,

du Ch. N. 98.

Tetradr. Brit. Mus.— Tafel IV N. 21.

145. S. 16.— *YPAKO*l!QN Kopf ebenso, rechtshin; darûber IM, rechts

unten Delphin. Kreis.

Rs. Quadriga linkshin; darûber Nike den Lenker bekrânzend;

im Abschnitt Kl
j

M u. Pilos. 1 Kreis.

Hemidrachme. Brit. Mus. 181, 233, Head V 8.

Neapel N. 5415 (Gr. 2,10).— Tafel IV N. 22.

Auf den beiden letzten Mûnzen findet man die Buchstaben IM. Sie

sind nicht derart gestellt, dass man sie ohne weiteres als Initialen eiues

Kûnstlernamens betrachten kônnte, und gegen dièse Auffassuug scheint

auch dasVorkommen des Namens KIM (oov) auf der Rs. der Hemidrachme

1 Der Pilos ist auch das Beizeichen der Drachme n. 1 30 mit Leukaspis.
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zu sprechen. Als erklârender Beiname der dargestellten Gôttin stehen

indes die Buclistaben wohl auch nicht, weil Beinamen in der Regel

ausgeschrieben erscheinen, und der auf syrakusischen Mûnzen etwa

înôgliche 'Iuu/aç nur auf Demeter zu deuten wâre. Es bleibt daher

doch nur die bis jetzt geltende Aunahme, IM fur das Zeichen des

Stempelschneiders der Kôpfe zu halten.

Der Vorschlag, den Frauenkopf der Mûnzen N. 1 43-1 45 auf Kyane%

die Nymphe der gleichnamigen Quelle in der Nâhe des Anapos, zu

bezieheu, hat nichts uuwahrscheinliches; doch kônnte ebenso wohl

Arethusa gemeint sein.

Die Beschreibungen der auf Mûnzen von Therai und Thermai dar-

gestellten Nyniphen folgeu unten, s. N}miphengruppen.

NORD-GRIECHENLAND

A B D E R A

146. S. 25.— Aufspringender Greif linkshin.

Rs. AA'AjïlirOAjl* um ein Liuienquadrat, in dem der Kopf

einer Nymphe mit aufgebundenem Haar linkshin. Vertieftes

Quadrat

Paris.— Tafel IV N. 23.

In dem Kopfe dieser Mûnze kônnte Abdera, Tochter der Nymphe
Kyrene und Schwester des thrakischen Diomedes vermutet werden.

Als Eponyme der Stadt wird sie von Pomp. Mêla 2,29 und Solin.

1 0, 1 genannt

DIKAIA (bei Abdera)

147. S. 1 5.—Kopf einer Nymphe ohne Schmuck linkshin.

Rs. Al
|
K

|
Al

|
A. Stierkopf mit Hais rechtshin. Vertieftes Quadrat

Brit Muséum.— Tafel IV N. 24.
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S E S T O S

148. Br. 23.— Kopf einer Nymphe mit breiten Binden, Netz und Ohr-

gehâng linkshin. Pkr.

Rs. £A r. Sitzende Demeter mit Kalathos auf einem geflochtenen

Korbe linkshin, zwei Aliren in der Rechten, die Linke auf den

Sitz gestùtzt ; vor ihr bârtige Hernie rechtshin.

Berlin.— Tafel IV N. 25.

1 49. Br. 20.— Kopf ebenso, ohne Netz. Pkr.

Rs. £H£TI r. Demeter ebenso; vor ihr aufgerichtete Keule und B.

M. S.— Tafel IV N. 26.

Da der Mythos von Hero und Leandros weder die Geschichte noch

einen Cuit in Sestos berrùhrt, ist es unwahrscheinlich, dass in vorrômi-

scher Zeit das Bild der Hero als stândiger Mûnztypus verwendet wurde.

Es stellt daher der Frauenkopf vermutlich die Nymphe der Stadt dar.

DIKAIOPOLIS (Chalkidike)

1 50. Br. 1 6.— Kopf einer Nymphe mit Schilfkranz, Ohrgehâng und

Halsband rechtshin. Pkr.

Rs. AIKAI oben, OPOA r. Steheude Kuh rechtshin.

Mûnchen.— Tafel IV N. 2 7.

POTI D A I A

151. S. 15.— O 1., [H] r. Nackter Poséidon zu Pferd rechtshin, in der

Rechten den Dreizack beinahe wagrecht haltend ;
zwischeu deu

Beinen des Pferdes Stern. Pkr.

Rs. Kopf einer Nymphe archaischeu Stils mit Halsband rechts-

hin ; die Haare, ani Hinterhaupte zu einer Spitze aufgebundeu,

sind durch punktierte Linien angedeutet. Linienquadrat und

leicht vertieftes Quadrat.

Mûnchen.— Tafel IV N. 28.
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152. S. 15.— Poséidon ebenso; zwischen den Beinen des Pferdes l~l.

Rs. Ebenso, ohne LinienquadraL

Berlin (m. S.).— TaJdtS N. 29.

Andere Abbildnngen Kat Brit Mus. Macedon 100; Beschr. ant

Mûnzen (Berlin) I 123 Taf. V 50; ant Mûnzen Nord-Gr. III Taf.

XX 21 -27.

Eine kleine Kupferniûnze des 4. Jahrh. v. Chr. mit (lOTEl (Athen,

Monum. dell' Inst VIII Taf. 32,3 und Berlin a. a. O. 124,6) zeigt den

Xymphenkopf mit Haarbûschel am Hinterhaupte und Ohrgehâng.

Millingen, Syll. 48 hat ohne Zweifel reeht, den Kopf auf Pallene zu

beziehen, nach der die Halbinsel, an deren Isthmos Potidaia lag, ge-

nannt war.

F Y D N A

1 53. Br. 1 7.— Kopf einer Nymphe mit Perlenbinde, Ohrgehâng und

Halsband rechtshin.

Rs. PYA 1., [NjAIftN r. Stehende Eule rechtshin.

Brit Mus. Kat 101, A.— Ta/et IV N. 30.

THESSALIEN

Wie die Mûnzen Grossgriechenlands und Siciliens bringen auch

die thessalischen eine reiche Nymphenwelt zur Anschauung. Aus dieser

hebt sich besonders hervor die Nymphe Larisa, deren Gestalt man vom
5. Jahrh. vor Chr. bis zum 3. n. Chr. nicht mûde wurde in wechselvol-

len anmutigen Stellungen vorzufûhreu. Friedlânder, der " Monatsber.

der K. Ak. d. W. 1878', 451 f. Taf. II mehrere zierliche Beispiele

anfûhrte, fasste die am Bruunen oder mit der Hydria beschâftigten

Mâdchen als genrehafte Darstelluiigen aus dem Frauenleben auf, die

an die Terracotten von Tauagra erinnern. Genrebilder sind aber von

der Darstellung auf Mûnzen ausgeschlossen, und gerade die Brunnen-
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und Wassergefâsse weisen deutlich genug auf den Najadencharakter

der Mâdchen, vgl. Terina. Seitdem zeigte Wroth,
e

Num. Chron. 1902',

3 1 9, wie hûbsch sich verschiedene Bilder der Larisa aneinander reihen

lassen, wie die Nymphe die Hydria am Brunnen gefûllt hat, wegschlen-

dert und das Gefâss wieder absetzt, wonach sie die ermùdeten Arme

strekt, dann ausruht, zum Ballspiel ûbergeht ' und schliesslich die

beim Spriugen gelôste Sandale wieder befestigt

Auch der Kopf der Nymphe variiert vielfach m Haartracht und

Schmuck. Er kommt mit oder ohne Binde vor, in der Regel mit

Ohrgehâng und Halsband, hin und wieder mit Sphendone oder Kekry-

phalos, in Meliboia und Pherai mit Schilfbekrànzung. Sehr verbreitet

war die Darstellung des Hauptes von vorn, dem der Arethusa âhnlich,

in der Regel mit einer breiten Binde geschmùckt, in Larisa und Pha-

kion aber auch mit Àhren, gleich dem der Nymphen von Mesma und

Gela. Kôpfe bakchiscker Nymphen zeigen die Mùuzen von Eurea,

Eurymenai und Meliboia.

Der Ubersichtlichkeit wegen erscheinen in dem folgenden Ver-

zeichnisse die Typen thessalischer Nymphen gesondert in

1. Kôpfe im Profil mit verschiedenartigem Schmuck,

2. Kôpfe von vorn,

3. Kôpfe mit Schilf bekrânzt,

4. Nymphen in ganzer Figur.

1. KOPFE IM PROFIL

ACHAIOI (Phthiotis)

154. S. 27. — Kopf einer Nymphe mit Ohrgehâng und Halsband

linkshin.

Rs. AXAIftN r. Throuender Zeus mit Adler und Scepter linkshin;

im Felde links Helm mit Busch.

Didrachmon. Brit Mus. Wroth, Num. Chron. 1902, 324 f. 14 Taf.

XVI 4. Hier Vs. Tafel IV N. 3 1

.

1 Nach Suidas fragm. (Mùller bist. graec. II 464, 2) stiirzte Larisa beim Ballspiel in den

Peneios.
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Den gleichen Kopf zeigen Draclimen und Heniidrachnien der

Phthioten mit Athena und Helin auf der Rs. L - B. Monn. grecques

156, 1 il 2; Kat. Brit Mus. Thessaly S. XXIX u. 48, 1 Taf. X 1 7.

Trotz der sehr plausibeln Grûnde, die Wroth fur die Zutheilung

dieser Mûnzengruppe an den Stâdtebund der peloponnesischen Achâer

uni 370 v. Chr. angibt, bleibe ieh, vielleicht mit Unrecht, unter dem

ersten Eindruckc der phthiotischen Herkunft derselben. ' Der schôn

frisierte Kopf ist offeubar auf eine Nymphe zu beziehen, 2 nicht auf Gôt-

tinen wie Demeter oder Artemis, die in dem hier in Betracht kominen-

den Zeitalter stets durch Bekrânzung und Attribute kenntlich gemacht

wurden. Als Nymphenkopf weist der Typus aber eher auf Thessalien

als nach dem Peloponnesos hin. Ferner scheineu die Mûnzen der Achâer

gleichzeitig zu sein mit den schônen Didrachmen und Drachmen von

Gomphoi Philippopolis, 3 die vermutlich znr Zeit Philipps II. geprâgt

worden sind, anlâsslich des in Folge besonderer Yergûnstiguugen des

Kônigs vorgenommenen Xamenswechsels. Zu gleicher Zeit konnte

Philipp auch das phthiotische Thebai, bis zur Grûndung von Demetrias

der wichtigste Hafen und Handelsplatz der ganzen Kûste, begûnstigt

und ihm das Mùnzrecht belassen oder eingerâumet haben. Die Prâgun-

gen der Achâer und der Gomphiten gleichen sich ferner darin, dass sie

nur einmal und in den gleichen Silbernominalen 4 ausgefûhrt wurden.

Auch der Brauch, abwechselnd oder gleichzeitig im Nanien der

Vôlkerschafteu und der Stâdte zu prâgen, war ein gerade im sùdlichen

Thessalien und den angrenzenden Gebieten verbreiteter5
. Als Beispiele

sind die Mûnzen der Oitaier und von Herakleia, der Malier und von

Lamia, der Magneten und von Demetrias, der Ainianen und von

Hypata zu nennen, und diesen Namen lassen sich ohne Zweifel die

der Achâer und von Thebai anreihen. 6

1 Monn. grecques 1 5b ; Percy Gardner, Kat. Brit. Mus. Thessaly S. XXIX.
1 Vgl. Svoronos. Das Athener Xationalmuseum I, 241 Abb. 145.

* Kat. Photiades Taf. I 59; Xum. Chron. 1891, 123,9 Taf. IV 8 ; Kat. Brit. Mus. Thes-

saly Taf. III 2.

4 Bei Philippopolis fehlt noch die Hemidrachme.
b Von den im Xorden wohnenden Perraiboi. die vermutlich in Oloosson prâgten, sind

keine Mûnzen mit dem N'amen dieser Stadt bekannt.
6 Mit dem Monogramme der Achâer. A, sind die Stadtmûnzen von Thebai, Larisa Kre-

maste, Halos und Peumata bezeichnet.
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ATRAX

155. S. 16. — Kopf einer Nymphe mit Ohrgehâng und Halsband

linkshin.

Rs. ATPAr oben, ION r. Stehendes Pferd rechtshin.

Hemidrachme. Paris.— Tafel IV N. 32.

Mionnet, Rec. de pi. LXXI 2 ; Muret, Bull, de Corr. hell. V
Taf. II 3.

Brit Mus. Kat Thessaly 1 4, 1 Taf. II 7 (Var.).

Mit âhnlichen Kôpfen prâgteu die thessalischen Stâdte

Gonnos

Gyrton

Kierion

m

Larisa Kremaste »

Meliboia

Methylion

Phalanna (oder

Pharkadoti)

Pherai

Rizus

Trikka

Br.

Lamia
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Gyrton

1 56. Br. 20.—Jugendlicher Kopf mit Lorbeer L Pkr.

Rs. rYPTÏÏNiaN 1. Kopf der Nymphe mit verziertem Band oder

Reif'im Haar, Ohrgehâng und Halsband linkshin.

Berlin (m. S.).— Ta/ellV N. 35.

Brit Mus. Kat Taf. III 5.

Als eponyme Nymphe kann ruorcovu, Tochter des Phlegyas an-

genommen werden.

Larisa

157. S. 19.— Kopf der Larisa mit Sphendone r. Pkr.

Rs. AA PI*AI
|
A. Thessalier im Begriffe ein Pferd zu besteigen

rechtshin. Vertieftes Quadrat

Berlin.— Tafel IV N. 36.

Paris. Mionnet Suppl. III Taf. XII 1.

» de Luynes, Choix de m. gr. Taf. XII 1 1

.

Brit Mus. Kat Taf. V 11.

158. S. 19.— Kopf der Nymphe ohne Sehmuck linkshin.

Rs. AAPISAI oben. Springendes Pferd rechtshin.

Brit Mus.— Tafel IV N- 37.

Phakion

1 59. Br. 19.— Kopf der Nymphe mit Âhre, Ohrgehâug und Halsband

geschmûckt rechtshin. Pkr.

Rs. <t>AKI AZTfiN. Reiter im Schritt rechtshin.

Berlin. Pinder, Num. ant Taf. 111.

Brit Mus. Kat. Taf. XXXI 7.— Tafel IV N. 38.

Inv. Waddington N. 7207.

Phalanna

1 60. Br. 1 9.— Jugendlicher Kopf rechtshin. Pkr.

Rs. <J>AAAN NAIftN. Kopf der Nymphe mit Kekryphalos Ohrge-

hâng und Halsband rechtshin.

M. S.— Tafel IV N. 39.

Vgl Kat Brit Mus. Taf. VIII 1 5, 16; Num. Chr. 1902 Taf. XV 6.

Die Eponyme der Stadt war Phalanna, Tochter der Tyro (St Byz.).
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2. KÔPFE VON VORN

GOMPHOI PHILIPPOPOLIS

161. S. 25.— Kopf einer Nymphe von vorn, rechtshin geneigt; er ist

mit einer schnialen Binde, Ohrgehâng in Weintraubenform

und Halsband geschmûckt, an den Seiten lange spiralfôrmige

Locken, ûber den Scheitel scheinen Flechten geschlungen.

Rs. [<j>IAinnon]OAITftN. Sitzender Zeus linkshin, die Redite am
Scepter, die Linke am Felssitze ; im Felde 1. Blitz.

Didrachmon. Brit Mus. Nnm. Chron. 1891, 123,9 Taf. IV 8

(Kat. Photiades Taf. I 59).— Tafel \f N. 1.

1 62. S. 20.— Ebenso, der Kopf mit sehr schnialen Seitenlocken, die

auf einigen Exemplaren kanni ansgeprâgt erscheinen.

Drachme. Millingen, Ane. coins Taf. III 1 0.

Paris. Bull, de corr. hell. Taf. II 1 4.

Brit Mus. Kat Taf. III 2.

Berlin (m. S.) Kat Photiades Taf. I 60.

Àhnliche Kupfermûnzeu mit der Aufschrift fOM(|>EftN. Kat Brit

Mus. Taf. III 3 u. 4.

L A R IS A

163. S. 21.— Kopf der Nymphe Larisa von vorn, etwas linkshin ge-

neigt ; er ist mit zwei Àhren bekrânzt und mit Ohrgehâng und

Halsband geschmûckt Pkr.

Rs. AAPISA
1

1
1
ÇIH. Behelmter und gepanzerter Reiter im Galopp

rechtshin.

Berlin (m. S.),— TafelV N. 2.

1 64. S. 20.—Ebenso.

Rs. AAPISAIHN. Stute mit Fùllen rechtshin.

Berlin (m. S.).

Kat Brit Mus. 30, 62.



NYMPHEX UND CHARITEN 63

1 65. Br. 1 9.— Ebenso.

Rs. AAPI X AlftN. Reiter mit eingelegtem Speer im Galopp

rechtshin ; darunter ï oder M oder Monogramm.

Kat. Brit Mus. 32, 85 u. 86 Taf. VI 12.

Paris, de Luynes, Num. des satr. 48, 2 Taf. VI 2 (Aufschrift

verlesen).

Berlin (m. S.), Mûnchen, Lôbbecke.

Uber die Ahrenbekrânzuug von Nymphen s. oben Mesma S. 20;

in Thessalien kommt sie noch in Phakion s. oben S. 61, vor.

1 66. S. 24.— Ebenso, aber statt der Àhren breite Binde.

Rs. AAPI SAIftN Schreitendes Pferd mit Zûgel rechtshin.

Didrachmon. Bibl. Turin.— Tafel \ N. 3.

Berlin, das Kôn. Mûnzkabinet 187 7 Taf. III 198.

Brit Mus. Kat 29, 55 Taf. V 14.

Kat Montagu 1 896 Taf. V 304.

Kat Ashbumham 1895 Taf. III 100 mit weidendem Pferd.

167. S. 19.-- Ebenso; links sieht man eineu Teil der seitvvârts ge-

streckten r. SckuUer mit der Agraffe, die den Chiton schliesst

Rs. AAPISAI i. A Weidendes Pferd rechtshin.

Lôbbecke.— Tafel V N. 4.

Vgl Num. Chron. 1885 Taf. I 5 u. 1886, 252, 1, wo ûber beiden

Schultern mit Sphinxen verzierte Agraffen sichtbar sind.

Der Kopf dieser Drachme zeigt deutlich die mit Haaren besetzten

Augcnwimpem, welche Besonderheit auch an verschiedenen Arethusa-

kôpfen des 5. Jahrhunderts v. Chr. vorkommt

169. S. 20.— SIMO ûber déni Nymphenkopf mit Binde von vorn, rechts-

hin geneigt Pkr.

Rs. AAPI ûber weidendem Pferd rechtshin.

Athen.— Tafel V N. 5.

Brit Mus. Kat 31, 78 Taf. VI 10.
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Der Aleuade Simos war einer der von Philipp IL eingesetzten thes-

salischen Tetrarchen 352-344 v. Chr. 1

1 70. S. 20.— Ebenso, ohne SI MO.

M. S.— Tafel W N. 6.

Eine Auswahl anderer Stempelvarietâten des Kopfes von vorn, in

Silber und in Kupfer, findet man Kat. Brit. Mus. Taf. VI.

Der Kopftypus der Larisa mit Biude von vorn, eine Nachbildung

des kûnstlerisch hôher stehenden Kopfes der Arethusa (Tafel IV

N. 6) diente wiederum als Vorbild von Nymphendarstellungen auf

Mùnzen von

Gomphoi in S. u. Br. s. oben S. 62.

Gyrton

171. S. 15.— Kopf der Nymphe mit Binde von vorn, linkshin ge-

neigt. Pkr.

Rr. rYP|TftNlftN. Weidendes Pferd linkshin.

Hemidrachme. Brûssel (L. de Hirsch).— Tafel V N. 7.

Meliboia in Br. Kat. Brit. Mus. Taf. XXXI 4.

Metropolis in S. a. a. O. Taf. VII 8 (als Nymphe nicht gesichert).

Plierai

1 72. Br. 20.— Kopf der Nymphe mit Binde von vorn, linkshin ge-

neigt. Pkr.

0EPAION hiuter einem wasserspeienden Lôwenkopf rechtshiu.

Im Handel, zwei Exemplare.

Proerna in Br. Berlin (m. S.).

Skotussa in Br. Berlin (m. S.) ; Brit. Mus. Nuiii. Chron. 1 890, 3 1 8,1 3.-

1 Gardner, Kat. Brit. Mus. Thessaly S. XXIV f.

» Ebend. 319, 14 Taf. XIX 7 und I. - B. Monn. <^r. 134, 5 Taf. VIII 28 eine SilbermfliUM

von Skotussa, deren Kopf von vorn nicht sicher auf eine Nymphe /u deuten ist.
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3. KÔPFE MIT SCHILF BEKRÀNZT

M E L I B O I A

173. Br. 15.— Kopf der Nymphe mit Schilf bekrânzt und mit Ohrge-

hâng und Halsband geschniùckt, rechtshin.

Rs. MEAI 1. Weintraube mit Zweig, Blatt uud Ranken.

Berlin (m. S.).— Tafel M N. 8.

1 74. Br. 20.— Ebenso. Pkr. auf der Vs., u. zwei Blâtter am Weiuzweig

der Rs.

Sir H. Weber.

Von den Meliboia genannten Frauen kommt hier als Eponyme der

Stadt die Gemahlin des Magnes in Betracht. Doch ist dièse Deutung

des Kopfes nicht sicher; demi hier stellt er nâmlich eine Najade dar,

wâhrend auf" einer anderen Mûnze der Stadt (Taf. VIII N. 23) eine

Nymphe mit Weinbekrâtiztmg erscheiut Vielleicht deutet aber dièses

Attribut weniger auf eine Mainade, als, \vie der T}rpus von Velia Tafel

I N. 34, auf eine als Gôttin des Waehstums und der Fruchtbarkeit,

hier als Schûtzerin der Weinberge verehrte Nymphe. Der Cultur des

Weines wird auch auf den Rûckseiteu aller melibôischer Mûnzen

durch mâchtige Trauben Ausdruck gegebeu. Den Nymphen des Wei-

nes kônnen also die der Getreidecultur, die mit Âhren bekrânzt sind,

zur Seite gestellt werden.

PH ER AI

175. S. 23.— Kopf der Nymphe Hypereia mit Schilfkranz, Ohrgehâng

und Halsband rechtshin ; dahinter wasserspeiender Lôwenkopf

rechtshin. Pkr.

Rs. <t>EPAIOYN unten. Reitende Hekate mit einer Fackel in jeder

Hand im Galopp rechtshin; im Felde 1. A2TjOME|AON von

einem Kranze umgebeu.

Didrachmon. Lôbbecke, Z. f. N. XXI 257 Taf. VIII 8 (aus der

Sammlung Photiades, Kat. Taf. I 165).— Tafel V N. 9.

5
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1 76. S. 16.— Kopf der Nymphe mit Schilfkranz von vorn, linkshin

geneigt. Im Felde 1. Fisch mit Kopf nach oben. Pkr.

Rs. (J>EPAIQN uiiten. Reitende Hekate, mit beiden Hânden eine

Fackel schrâg haltend, im Galopp rechtshin. Im Felde 1. was-

serspeieuder Lôivenkopf linkshin.

Paris.— Tafel M N. 10.

Sir H. Weber. Heads' Festschrift 1 906 Taf. XV 2.

177. Br. 22.— Ebenso.

Mùnchen. F. Streber, num. gr. 1 34 Taf. II 1 ; hier Tafel V N. 1 1

.

Berlin (m. S.).

Brit Mus. Kat 48, 23 Taf. X 16.

Combe, Mus. Hunter Taf. 43, 14.

Dièse Mûnze kommt auch in der Grosse von 1 5 mm. vor.

Die Kôpfe der pherâischen Mùnzen n. 1 75 bis 1 77, in denen, ange-

sichts der hier gegebenen Abbildungen, es Niemanden einfallen wird,

verschiedene Gottheiten zu sehen, pflegte raan bisher irrtùmlich auf

Artemis, Hekate, Demeter oder Persephone, sogar auf Apollon zu be-

ziehen. Dièse Kôpfe sind aber weder mit Ahren, noch mit Myrthe

oder Lorbeer bekrânzt, sondern mit Schiif wie die der syrakusanischeu

Dekadrachmen (Tafel IV N. 3) und die anderer Nymphen (Thuria,

Pelorias u. a.) ' oder jugendlicher Flussgôtter. 2 Dieser Haarschmuck

und die den Kopfeu beigegebenen Wassersymbole : der Lôivenkopf des

Brunnens Hypereia und der Fisch bezeichnen die dargestellten Typen

klar als die Quellnymphe von Pherai. In ganzer Figur kommt dièse

auf einer spâter zu beschreibenden Hemidrachme vor.

Thessalisch scheint auch die folgende Mûnze zu sein.

1 78. Br. 20.— Kopf einer Nymphe mit Schilfbekrânzung und Ohrge-

hâng rechtshin.

Rs. PE (?)... ftN r. Hydra linkshin.

M. S.— Tafel V N. 1 2.

Die Aufschrift ist unsicher ; sie kônnte PETOAAQN, nEPPAIBQN

oder anders lauteu.

1 Vgl. Tafel I 30; III 1 und 2.

9
S. oben Syrakus S. 49 Anm. 1
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4. THESSALISCHE NYMPHEN IN GAXZER FIGUR

K I E R I ON

1 79. S. 14.— Kopf des Zeus mit Lorbeer rechtshiu. Pkr.

Rs. KIEPIEinW <t>. Die Nymphe Arne, mit dem Chiton bekleidet

und mit Spangen an den Handgelenken geschmûckt, auf dem

r. Beine knieend rechtshiu, Kopf zurûckgewendet, die Rechte

zum Boden gesenkt, \vo ein Astragalos liegt; die Linke ruht

auf dem linken vorgestreckten Knie.

Mûnchen.— Tafel V N. 1 3.

Millingen, Ane Coins Taf. III 1 2.

Berlin. Friedlânder, Monatsber. d. Ak 1878 Taf. II 23, Varietât.

Karlsruhe. Z. f. N. VII Taf. I 7.

Brit Mus. Kat. Taf. II 9.

1 80. S. 1 4.— Kopf der Arne mit Ohrgehâng und Halsband r.

Rs. KIEPMEIftN. Derselbe Typus.

Berlin (m. S.).— Tafel IV N. 33.

Kat. Allier Taf. V 1 2, falsch mit Fackel am Boden.

Brit. Mus. Kat. Taf. II 1 0.

Arne als Knôchelspielerin ist aueh der Typus kleiner Kupfermûn-

zen, z. B. Millingen a. a. O. Taf. III 1 3, Kat. Brit. Mus. 1 5, 5 und Xum.
Chron. 1899, 91,5 Taf. VII 3.

81. Br. 20.— Kopf des Apollon mit Lorbeer rechtshiu.

Rs. KIEPIEQN 1. Stehender nackter Zeus rechtshin, in der erhobe-

nen Rechten den Blitz schwingend, auf der vorgestreckten

Linken Adler ; vor ihm zu Fûssen Arne mit Astragalen spielend.

Six.— Tafel V N. 1 4.

Millingen a. a. O. Taf. III 1 4.

82. Br. 20.— Ebenso, mit KIEPIEIftN.

Brit Mus. Kat. Taf. XXXI 2.
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183. Br. 18.— Kopf des Poséidon (?) rechtshin.

Rs. KIEPIEftN oben. Pferd mit Zûgel rechtshin springend; darun-

ter Arne linkshin knieend, Kopf rechtshin, die r. Hand anf den

Boden stûtzend, die Linke erhoben.

Kopenhagen.— Tafel V N. 1 5.

Leake, Num. Hell. 35.

Bompois, Didrachme inédit de Ciérium Taf. N. 8.

In dem letzten Bilde erscheint Arne, vielleicht beim Spiele von

dem herspringenden Pferde ûberrascht, auf den Boden sinkend und

die eine Hand zur Abwehr erhebend.

Mûnzen der Thessaler aus der Zeit des Nero zeigen eine Nymphe,

die einem Pferde, das sie am Zûgel fùhrt, voranschreitet (Tafel V n. 34),

oder, wenn der Beschreibimg Sestinis zu tranen ist,
1 eine auf einem

Fels sitzende Nymphe, die ein Pferd am Zûgel hait. Vielleicht ist es

ebenfalls Arne, und knûpfte sich an sie und das Pferd eine Sage. Auch

die Nymphe Larisa kommt wiederholt auf Mûnzen der Kaiserzeit vor.

Eine andere Nymphe, die mit Knôcheln spielt, werden wir auf

Mûnzen von Tarsos (Tafel VII N. 48) finden.

LARISA

Zu den âlteren larisâischen Trihemiobolien gehôren die mit Reiter

und einer sitzenden Gottheit, die in der Rechten eine Schale zu halten

scheint und die Linke erhebt Nach der Abbilduug Kat. Brit Mus. Taf.

IV 1 erscheint der Oberkôrper der Figur nackt. Dièse kônnte daher

mânnlich sein, trotz des Zopfes, mit dem ja die archâische Kunst auch

Mânner ausstattete. Da mir Abdrûcke vollkommen erhaltener Exem-

plare dieser in mehreren Varietâten bekannten Mûnze nicht vorliegeu,

unterbleibt hier die Aufnahme dièses Typus.

Wie hûbsch sich in den folgenden Darstelluiigen der Nymphe
Larisa Scène an Scène reiht, ist S. 58 gezeigt worden.

1 Descr. num. vet. 144, 12 ; Lett. cont. V. 8, 25.
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1 84. S. 1 2.— Schreitendes Pferd rechtshin ; daruber Lôwenkopf. Pkr.

Rs. A ! A RI. Die stehende Nymphe Larisa ini Chiton rechtshin,

mit beiden Hânden die gefùllte Hydria von dem erhobenen

linken Knie abhebend, nm sie auf den Kopf zu setzen. Im
Rûcken der Nymphe der Brumien, durch einen Lôwenkopf,

ans dessen Rachen Wasser fliesst, dargestellt. Vertieftes

Quadrat

Florenz. Eckhel Num. vet Taf. VI 1 4.— Tafel V N. 1 6.

Berlin. Monatsber. der K Ak. 1878 Taf. II 24.

Brit Mus. Kat Taf. IV 11.

Yarietâten ebend. 25, 14; Leake Num. Hell. 59; Samml. Warren

Taf. XVI, 688.

185. S. 12.— Schreitendes Pferd rechtshin. Pkr.

Rs. A A. Stehende Larisa rechtshin, mit der Linken auf einen

Bail schlagend. Vertieftes Quadrat

Ehem. Samml. Photiades.— Tafel V N. 1 7.

1 86. S. 1 2.— Ebenso ; Larisa linkshin, mit der Rechten auf den Bail

schlagend.

Lôbbecke.— Tafel V N. 1 8.

187. S. 12.— Springendes Pferd linkshin. Pkr.

Rs. A
j
A - P 1

1. Larisa ebenso, mehr springend. Ohne Quadrat

Berlin (m. S.).— Tafel V N. 19.

Yarietâten : Millingeu, Sylloge Taf. I 26 ; Monatsber. des K. Ak.

878 Taf. II 21 ; Kat Brit Mus. 26, 24 Taf. IV 16 u. 28, 46; Samml.
rarren Taf. XVI 695.

1 88. S. 1 2.— Schreitendes Pferd rechtshin. Pkr.

Rs. AA
| ?\%. \ AIO [Ni Stehende Larisa linkshin, mit der Rechten

auf den Bail schlagend, die Linke an der Seite.

Berlin (m. S.).— Tafel V N. 20.
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1 89. S. 1 4.—Reiter mit Petasos imd zwei Speeren im Schritt linkshin
;

darunter *0. Pkr.

Rs. A£l
|
SAA. Larisa auf einem Stuhl mit Rûcklehne rechtshin

sitzend, der redite Arm aufwârts gebogen, in der vorgestreckten

Linken Kranz. Vertieftes Viereck.

Brit Mus. Kat 26, 22 Taf. IV 14.— Ta/el V N. 21.

1 90. S. 15.— Ebenso, ohne Schrift.

Rs. A^ISAA 1. Larisa auf einem Stuhl mit Rûcklehne linkshin

sitzend, auf déni Knie, wie es scheint, eine Bùchse, aus der sie

mit der Linken an das Gesicht fâhrt, wâhrend sie sich den

Spiegel in der Rechten vorhâlt. Vertieftes Quadrat

Kat. Rusopulos N. 1308.— Tafel V N. 22.

Vgl. Ch. Leiiormant, Ann. dell' Inst 1847, 401, 2 Taf. V 6;

Samml. Warren Taf. XVI, 693.

191. S. 13.— Ebenso, der Reiter mit einem Speer.

Rs. AAPISA r. Larisa auf einem mit gefraustem Stoff belegten

Stuhl rechtshin sitzend, die Fusse gekreuzt, die r. Hand an den

Hinterkopf zurùckgebogen, in der erhobenen Linken der

Spiegel. Vertieftes Quadrat.

Brit. Mus. Kat. 28, 39 Taf. V 5.— Tafel V N. 23.

Paris. Lenormant a. a. O. Taf. Y 5; Muret, Bull, de corr. hell.

V 292 Taf. II 4.

Bibl. Turin.

192. S. 14.— Reiter mit Petasos und zwei Speeren im Galopp rechts-

hin
;
darunter OH. Pkr.

Rs. AA
|

P
|

I. Larisa auf einem Stuhl mit Rûcklehne rechtshin

sitzend, mit der erhobenen Rechten uach einem Bail schlagend,

in der Linken Kranz. Vertieftes Quadrat.

Im Handel.— Tafel V N. 24.

Berlin. Monatsber. der K. Ak. 1878 Taf. II 20 (Varietât).

Paris. Pelleriu, Rec. I Taf. XXVII 24 ;
Lenormant a. a. O. Taf.

7 (Varietât).
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1 93. S. 1 2.— O* ûber schreitendein Pferd linkshin. Pkr.

Rs. A*IS AA. Stehende Larisa rechtshin, Bail in der gesenkten

Rechten, Kranz in der Linken. Vertieftes QuadraL

Berlin. Im Handel.— Tafel V N. 25.

1 94. S. 1 2.— Ebenso, mit iO nnd Pferd rechtshin.

Ehem. Samml. Photiades.

195. S. 12.— O* ûber schreitendem Pferd rechtshin. Pkr.

Rs. [ ^ISlAA]. Stehende Larisa von vorn, Kopf rechtshin, die

vom Tragen der vor sich abgestellten Hydria ennûdeten Arme
streckend. Vertieftes Qnadrat

Paris. Lenorniant a. a. O. Taf. Y 8 ; Muret a. a. O. Taf. II 6.

Brit Mus. Kat 28, 43 Taf. V 7.— Tafel V N. 26.

196. S. 13.— Ebenso.

Rs. AAP r., \Z 1. Stehende Larisa linkshin, die Redite erhoben,

Kranz in der gesenkten Linken ; vor ihr Hydria.

Samml. Warren Taf. XVI, 694.

197. S. 12.— Ebenso, mit O.

Rs. AAS \Z A. Stehende Larisa linkshin, die Rechte (mil Bail ?)

erhoben, die Linke gesenkt; hinter ihr die abgestellte Hydria.

Vertieftes Quadrat.

Brit Mus. Kat 28, 42 Taf. V 6.— Tafel V N. 27.

1 98. S. 1 2.— Ebenso, ohue Buchstaben.

Rs. AA IS. Stehende Larisa rechtshin, nach vorn geneigt, das r.

Bein etwas gebogen, das Linke hebend, uni mit beiden gesenk-

ten Hânden die Sandale zm befestigen ; vor ihr Hydria. Ver-

tieftes Quadrat

Brit Mus. Kat 28, 44 Taf. V 8.— Tafel V N. 28.

1 99. S. 1 2.— Ebenso, mit *
i
O.

Rs. A^IS AA. Larisa linkshin auf der liegenden Hydria sitzend,

mit der Rechten einen Bail werfend, die Linke auf die Hydria

gestûtzt. Vertieftes Quadrat

Brit. Mus. Kat 26, 23 Taf. IV 1 5.— Tafel V N. 29.

Sir H. YYeber; Samml. Warren Taf. XVI 696.
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200. S. 12.— Ebenso.

Rs. A^l 1., SAA oben. Larisa linkshin auf der Hydria sitzend,

beide Arme und den 1. Fuss vorstreckend, um die Sandale zu

binden; links am Boden Bail. Vertieftes Quadrat.

Brit. Mus. Num. Chron. 1902, Taf. XV 7 ; hier Tafel V N. 30.

Berlin. Monatsber. d. K. Ak. 1878 Taf. II 25, wo statt der Schrift

fâlschlich ein wasserspeiender Lôwenkopf angegeben ist

Mit dem Ausgang des 5. Jahrhunderts v. Chr. fanden die reizenden

Darstellungen aus dem Nymphenleben ihren Abschluss. In handwerks-

mâssiger und roher Ausfùhrung erscheint die ballspielende Larisa

noch ein paar Mal zur Zeit des Augustus und des Gallienus.

201. Br. 16.— eEZSAAQN (auch 0EŒAAWN). Ruhender jugendli-

cher und nackter Herakles auf einem mit dem Lôwenfell be-

deckten Felsen linkshin, die r. Hand auf den rechtshin ge-

wandten Kopf gelegt, die Linke an die in die Achselhôhle

und auf den Sitz gestûtzten Keule. Pkr.

Rs. AAPIZA (auch AAPICA) r. Stehende Larisa im Chiton von

vorn, Kopf linkshin, die Rechte mit Bail erhoben, die Linke

an der Seite. Pkr.

Berlin (m. S.).— Tafel V N. 31.

Arolsen. Berl. Bl. I 1 38 f. Taf. V 2.

Brit Mus. Num. Chron. 1889 352, 10 Taf. XII 4.

202. Br. 24.— SEBASTHftN 0EZ2AAQN. Brustbild der 'divus Cae-

sar'(?) mit Lorbeer und Schleier rechtshin.

Rs. ZTPATHrOY ANTirONOY. Derselbe Typus; im Felde 1.

Monogramm.

Lôbbecke.— Tafel V N. 32.

Mit dem Kopf der Vs. linkshin s. Rev. num. 1 852, 213, wo in d<

Abbildung aus Larisa eine behelmte Athena gebildet ist; Num. Chroi

1889, 251, 8.
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203. Br. 23.— AYT rAA'AHNOC AV (so). Brustbild des Kaisers mit

Strahlenkrone und Mantel rechtshin.

Rs. KOINON 0ECCAAQ. Derselbe T\-pus; im Felde 1. das Wert-

zeichen à.

Berlin (m. §).— TafelV N. 33.

Brit Mus. Kat 9, 88, wo das Bild irrtûmlich als ein trinkender

Satyr aufgefasst ist

Hier noch die Beschreibung der oben, Kierion S. 68, besprochenen

Mûnze des thessalischen xoivôv.

204. Br. 35.— NEPftN KAI£AP 0EZZAAQN. Kopf des Nero mit Lor-

beer rechtshin.

Rs. ZTPAT
|
HrOY AA0YXOY. Rechtshin schreitendes Pferd, von

einer bekleideten Nymphe (Arne oder Larisa?) von vorn, mit

Ahren in der Linken, am Zûgel gefïïhrt.

Kat Rusopulos N. ]226.— Ta/e/V N. 34.

Brit Mus. Num. Chron. 1905, 332, 1 Taf. XV 2.

Vgl. Leake, Num. Hell. 103; Sestini, Lett cont V Taf. I 6.

Ein anderes Stûck zeigt die weibliche Gestalt von vorn an der

Seite des linkshin schreitenden Pferdes (Num. Chron. 1905 Taf. XV, 1).

Wroth ist geneigt sie fur eine Personification Tessaliens zu halten, was

wohl môglich ist Indes lâsst sich der Vorschlag einer Nymphe auch

nicht abweisen. Dafûr spricht, dass mit der Kaiserzeit, wie wir gesehen

haben, die Larisa neuerdings auf Mûnzen erscheint, dass eines der At-

tribute thessalischer N}Tmphen auch die Ahren waren und dass in

Verbindung mit einem Pferde die Nymphe von Kierion bekannt ist

PELINNA

205. Br. 1 8.— Reiter mit Petasos im Galopp rechtshin. Pkr.

Rs. PEAI NNAIE. Stehende Nymphe(}) rechtshin, in der Linken

ein Kâstcheîi, dessen Deckel sie mit der Rechten ôffnet

Soutzo.— TafelV N. 35.

Varietàten: Postolaka, No^i. év xcô 'Efrv. Moua. 1885, 232 Taf. I 1;

Num. Chron. 1 888, 5 Taf. I 3.
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206. Br. 1 7.— Ebenso, im Schritt linkshin.

Rs. PEAINJNAE. Ebenso, aber sitzend auf einem Stuhl ohne

Lehne, rechtshin.

lin Handel.

Da die Fignr einen Schleier zu tragen scheint, so ist ihre Deutnng

als Nymphe zweifelhaft Anf Silberobolen von Trikka findet man
indes eine Nymphengestalt, die gleicherweise wie hier ein Kâstchen

ôffnet (Tafel V N. 42). Mit dem Schleier erscheint anch anf Kupfer

des sicilischen Thermai die mittlere der drei Nymphen. '

Im KaL Brit Mns. Thessaly 38, 6 f. Taf. VIII 5 f. sind pelinuâische

Knpfermùnzen beschrieben, die einen Franenkopf mit Schleier zeigen.

Gardner hait ihn fur den einer Kônigin ; er ist aber wolil auf die Gôt-

tin zu beziehen, die auf N. 205 u. 206 in ganzer Figur dargestellt ist.

PERRAIBOI

207. S. 1 5.— Reiter mit Petasos uud zwei Speereu im Schritt linkshin;

darunter Cippus. Pkr.

Rs. AS3H. Nymphe (?) mit dem Chiton bekleidet, linkshin auf

einem Stuhl mit Rûcklehne sitzend, in der Linken Helm, den

sie mit der r. Hand berùhrt. Vertieftes Quadrat.

Im Handel.— Tafel V N. 36.

208. S. 15.— Ebenso; die Figur hait den Helm in der Rechten auf

dem r. Knie, die Linke scheint ihn uicht zu berûhren.

Brit Mus. Kat 39, 3 Taf. VIII 8 (Vs. ohne Cippus).

Paris. Mionnet Suppl. III Taf. XII 5 ; Muret a.aO 295 Taf. II 1 1.

Berlin. Mouatsber. a. a. O. Taf. II 28; hier scheinen die Arme

anders gestellt.

Die Annahme, der Frauentypus stelle die Néréide Theiis mit dem

Helme des Achilleus dar, ist keineswegs unwahrscheinlich. Mutter u.

1 Kat. Brit. Mus. Sicily 84, 5 heisst es von der Mittelfigur, sie trage Schleier und Thunn-

krone ; dièses letzte Attribut fand ich aber auf keinem der mir bekaunten Exeinplare der

Mûnze; s. Tafel XI N. 18.
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Sohn genossen bei den Thessaleni besondere Yerehrung, was sowohl

aus Strabons Nachricht von dem ©etîôiov bei Pharsalos, 1 als aus den

Mi'mzen von Larisa Kremaste und des thessalischen xoivôv mit dem
behelmten Achilleuskopfe 2 hervorgeht

Eine sitzende Fran mit Helm in der Hand zeigt anch ein altes

Didrachmon des bôotischen Thebai. Wen sie darstellt ist nicht gewiss
;

Num. Zeitschr. IX 35 f. Taf. II 117 schlng ich dafûr die Nymphe
Thebe vor, Head Kat. Brit Mus. Central Greece 72,42 Taf. XII 10 die

Harmonia.

Nach Kat Brit. Mus. 39, 8 u. 9 Taf. VIII 10 hâtten die Perraiber

auch Obolen mit der ballspieleuden Nymphe geprâgt Yennntlich

handelt es sich aber uni schlecht erhaltene larisaische Obolen wie die

S. 69 N. 187.

P H A L A N N A

209. Br. 1 5.— Bârtiger Kopf rechtshin ; darunter . . OPI£.

Rs. 4>AAANjNA. Nymphe'1 mit dem Chiton bekleidet rechtshin

auf einem Stuhle sitzend, den r. Arm auf die niedere Rùcklehne

gestûtzt, die Linke nach einem vor ihr stehenden Sumpfvogel

gestreckt.

Leake Num. Hell. 88, 2.— Ta/elV N. 37.

-

P H E R A I

210. S. 16.— Kopf der Hekate mit Blâtterkrauz, Ohrgehâng und Hals-

band linkshiu ; liinten Fackel.

Rs. <J>EPAIoYN r. Stehende Nymphe Hypereia, mit Chiton und

Himation bekleidet linkshiu, die Rechte auf den Lmvenkopf des

Brunnens legend, die Linke an der Seite. Im Felde 1. AZ
|
TO

(u^ôov) von einem Kranze umgeben.

Im Handel.— TafelV N. 38.

E. de Cadalvène Rec 1 29 Abb. ; Millingen Ane. coins Taf. III

1 7 ; Kat. Brit Mus. 48, 21 Taf. X 1 5.

Die Kopftypen der Hypereia s. oben S. 65 f.

1 Strabon 431.
2 T. Combe. Mus. Hunter Taf. 68. 5: Kat. Allier Taf. V 17 : Kat. Brit. Mus. Taf. I 8.
8

S. oben S. 1 1

.
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TR I K K

A

211. S. 14.— Reiter mit Petasos und zwei Speeren im Schritt links-

hin. Pkr.

Rs. TPIKKA r. Die Nymphe Trikka (Tochter des Peneios) mit

dem Chiton bekleidet rechtshin auf einem Stuhl mit Rùcklehne

sitzend, der mit einem gefransten Stoffe belegt ist; in der

Rechten hait die Nymphe eine Sckale, in der Linken einen

Spiegel vor das Gesicht. Vertieftes Qnadrat

Berlin. Monatsber. a.a.0. Taf. II 21.— Tafel V N. 39.

Varietât: Prokesch - Osten, Inedita 1854 Taf. I 36.

212. S. 12.— Schreitendes Pferd rechtshin. Pkr.

Rs. TPIKKAI|ON. Stehende Trikka von vorn, Kopf linkshin, mit

der Rechten anf einen Bail schlagend, die Linke an der Seite.

Brit Mus. Kat 52,13 Taf. XI 1 \.— Tafel V N. 40.

213. S. 13.— Ebenso, mit Pferd linkshin und TP|>II.

I.-B. Monn. gr. 1 34, 8 Taf. I 24.

Berlin. Monatsber. a. a. O. Taf. II 22.

2 1 4. S. 1 3.— Pferd rechtshin springend. Pkr.

Rs. [H]OIA>l |>IIST. Stehende Trikka rechtshin, die Rechte auf eine

Saule gelehnt, die Linke ûber einen vor ihr stehenden Storch

oder Reiher erhoben. Vertieftes Quadrat

Paris. Muret a a O. 299 Taf. II 1 6.— Tafel V N. 41.

215. S. 12.— Ebenso.

Rs. TPIKKA r. Stehende Trikka rechtshin, in der Linken Kàstchen,

dessen Deckel sie mit der Rechten lûftet Vertieftes Quadrat.

Berlin (m. S.).— Tafel V N. 42.

Regling, Samml. Warren Taf. XVII, 729.

Varietât mit Pferd linkshin: Kat Brit Mus. 52, 12. Taf. XI 10.

Die Mûnzen Illyriens weisen aus dem Nympheukreise bloss die

spâter zu beschreibende Gruppe von Apollonia auf, die der beuachbar-
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ten Insein einige roh geschnittene Frauenkôpfe, die allenfalls auf

Nymphen zu beziehen sind, z. B. L-B. N. Z. 1884. 250, 41 (Issa) und

256, 63 Taf. V 2 (Herakleia).

MITTEL-GRIECHENLAND

D A M A S T I O N

2 1 6. S. 18.— Kopf einer Nymphe mit Netz, Ohrgehâng und zwei

Halsbândern linkshin. Pkr.

Rs. AAMASTHNftN. KH<t>l anf einer quad'ratfôrmigen Platte mit

Tragriemen.

L-B. Monn. grecques 135, W.— TafelV N. 43.

217. S. 16.— Ebenso, mit Netzhaube und Ohrgehâng linkshin, ohne

Pkr. Schôner Stil.

Rs. Ebenso, auf der Platte geflûgelter Hermesstab.

L-B. Z. f. N. I 111, 13 Taf. III 16.

Vgl. Kat Brit Mus. Thessaly etc. Taf. XVI 4 u. 5.

2 1 8. S. 1 4.—Kopf einer Nymphe mit Stéphane und Halsband rechtshin.

Rs. AAM. Ebenso, ohne Zeichen auf der Platte.

L-B. Monn. grecques 135, 10 Taf. I, 31 ; Z. £ N. I Taf. III 17.

19. S. 1 5.— Ebenso, mit Netz linkshin.

Rs. AAP
!
AAO auf zwei Zeilen in verzierter Einrahmung und

vertieftem Quadrat

L-B. N. Z. 1884, 260, 75 il 76 Taf. IV 22 il 23.

Macdonald, Mus. Hunter II Taf. XXXI 1 3.
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K O R K Y R A

Der Kat Brit Mus. Thessaly etc. 146, 493 ff., 152, 557 ff., trad

Macdonald, Mus. Hunter II 21, 47 Taf. XXXII 3 als Nymphe be-

schriebene Kopf mit Epheukranz stellt Dionysos, nicht die Korkyra

dar; das Profil ist entscliieden mânnlich. Ebenso scheint der Kopf

Kat. Brit. Mus. 132, 290 ff. Taf. XXIII 15 der des Dionysos zu sein;

das Ohrgehâng ist zweifelhaft und die Aufschrift KOPKYPA, die auf den

Mûnzen oft fehlt, oft auf die Initialen KOP besclirânkt ist, ist hier ohne

Belang fur die Deutung des Bildes, weil sie auch neben Kopfen des

Poséidon und Apollons vorkommt, s. Postolakkas, Inselmûnzen N.

369 u. 387.

Dagegen kônneu die auf Aphrodite gedeuteten Kôpfe der Silber-

mûnzen a. a. O. Taf. XXIV 6, 8 und 9 als Bilder der Nymphe Korkyra

gelten ; sie sind identisch mit denen der Korinthischen Peirene und

anderen Nymphen, und erscheinen wie dièse in wechselnder Frisur.

Vgl. z. B. Kat Brit Mus. 137, 378 f. Taf. XXIV 6 mit Kat Korinth

Taf. XIII 1 1 ; N. 8 mit Korinth Taf. X 1 0, XI 1 4, XXXII 7 (Anakto-

riou), mit Taras unserer Tafel I N. 1 4 und Syrakus Tafel IV N. 1 6
;

N. 9 mit Korinth Brit. Mus. Taf. VIII 8 u. 9.

Fur misère Tafel mag einer dieser Typen geuûgen.

220. S. 15.— Kopf der Korkyra mit Tuch uni das Haar und Ohrge-

hâng liukshin ; dahinter g

.

Rs. Fliegender Pegasos liukshin.

Brit Mus.— Tafel V N. 44.

A M B R A K I A

Als Nymphe, vielleicht als Mainade, ist das Mâdchen aufzufasseu,

das sich mit dem Kottabosspiel beschâftigt

221. S. 23. — AMBPAKIftTAN 1. Kopf der Athena liukshin ;
dahinter

stehendes Mâdchen in leichtem Gewand linkshin, die erhobene

Redite au der Spitze der Kottabosstangc
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Rs. Fliegender Pegasos rechtshin.

Samml. Six.— Tafel V N. 45.

Friedlânder, Arch. Zeit 1869, 101 Taf. 23, 1 7 ; 1870,27.

Kat Brit Mus. Korinth 1 04, 5 Taf. XXVII 4.

Auf antiken Bildwerken findet man das Kottabosspiel auch in die

Fabehvelt ûbergetragen, so z. B. auf déni \
T

asenbilde 'Dict des antiqui-

tés grecques et romaines' III 867 Abb. 4306, wo zwischen zwei mit

Schalen versehenen tanzenden Safyrn eine Mainade in gleicher Stel-

lung wie auf der Mûnze, dem Spiele obliegt Gleiehsam als Gegen-

stùck des ambrakiotischen Mûnzbildes darf ein anderes, desselben

Stempelschneiders betrachtet werden, auf dem hinter dem Athenakopfe

der spâhende jugendliche Pau dargestellt ist,
1 den man sich als nacli

der spielenden Nymphe ausschauend deuteu kann.

A N A K T O R I O N

222. S. 1 6.— F tinter dem fliegenden gezânmten Pegasos rechtshin.

Rs. Kopf einer Nymphe mit Binde und Halsband rechtshin, ar-

châischen Stils. Vertieftes Yiereck.

Berlin (m. S.). I.-B. Die Mûnzen Akarnaniens 5 7,3 Taf. II 4;

hier Tafel V N. 46.

223. S. 1 7.— AKTIA* r. Kopf der Nymphe Aktias mit breiter Binde,

Ohrgehâng und Halsband rechtshin.

Rs. # Fliegender Pegasos liukshin.

Berlin (m. S.). Aa.O. 60, 19 Taf. II 1 1 ; hier Tafel V N. 47.

224. S. 17.— AKT[IA*] 1. Kopf ebenso, ohne Binde.

Rs. Fliegender Pegasos linkshin.

Berlin (m. S.).— Tafel \ N. 48.

225. S. 16.— AKTIA[S] r. Kopf der Aktias mit Halsband voîi vont,

rechtshin geneigt

Rs. a/- Fliegender Pegasos rechtshin.

Brit Mus. Kat Korinth 1 1 5, 7 Taf. XXXI 7 ; hier Tafel V N. 49.

1 Kat. Brit. Mus. Korinth 104, Taf. XXVII 5; Berlin (m. S.).
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226. S. 1 5.— EP [I] r. Kopf der Nymphe mit verzierter Stéphane linkshin.

Rs. A/- Fliegender Pegasos linkshin.

Brit. Mus. a.a.O. 121, 65 Taf. XXXII 13; I.-B. a.a.O. 77, 91

Taf. II 21 ; hier Tafel V N. 50.

227. S. 1 5.— EPI in grosser Schrift miter dem Kopf der Nymphe mit

Ohrgehâng u. Halsband linkshin, das Haar von einem schma-

len Band dreifach umwunden (wie z. B. Syrakus Taf. IV N. 1 6).

Rs. Ebenso.

I.-B. a.a.O. 77, 90; Kat. Brit. Mus. 1 19, 46 Taf. XXXII 7.

Weitere Varietâten mit abweichender Haartracht s. Kat. Brit. Mus.

Korinth Taf. XXXII 8 u. 15. Von dem mit der Stéphane geschmùckten

Kopfe wird S. 82 die Rede sein.

Die Gruppe der Nymphenkôpfe auf anaktorischen Mûnzen unter-

scheidet sich von denen von Leukas, Syrakus und Korinth nicht we-

sentlich. Einige derselben sind mit der Beischrift 'Axxidç versehen, wie

einer der leukadischen mit Aeuxdç. Entgegen meiner frùheren An-

nahme a.a.O. 62, jenes Bild sei auf die Gôttin der aktischen Festspiele,

eine 'Axtiàç vlxt], zu beziehen, scheint es richtiger zu sein, 'Axnàç als

die Nymphe der zum anaktorischen Gebiete gehôrigen Landzunge

Aktion aufzufassen, wozu auf Prâgungen von Messana Kopf und

Name der Nymphe des Vorgebirges Pelorias ein Analogon bilden.

LEUKAS

228. S 14.— A, Vorderteil des gezâumten Pegasos rechtshin.

Rs. Nymphenkopf archaischen Stils mit Binde und Halsband

rechtshin. Vertieftes Quadrat.

Hemidrachme korinth. Systems. Gotha.— Tafel V N. 5 1

.

229. S. 16.— £ (fur ov\i\ia%ixôv) r. Kopf der Nymphe mit Halsband

von vorn, rechtshin geneigt.

Rs. A. Fliegender Pegasos rechtshin.

Drachme. Athen. I.-B. Griech. Mûnzen 27, 81 Taf. II 18; hier

Tafel V N. 52.
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230. S. 16.— Kopf der Nymphe mit Binde und Halsband von vorn,

etwas linkshin geneigt

Rs. Ebenso.

Drachme. M. S.— TafelV N. 53.

231. S. 14.— Ebenso.

Rs. A. Yorderteil des Pegasos linkshin.

Hemidrachme. Athen. Postolakas, K d. Inselmûnzen T. III 643.

232. S. 16.— N r. Kopf der Nymphe mit aiifgebnndenem Haar, Ohr-

gehâng und Halsband linkshin.

Rs. A. Fliegeuder Pegasos linkshin.

Im Haudel.— Ta/êlV N. 54.

233. S. 1 8.— AEYKAA
,

|! «N. Kopf der Nymphe mit Sphendone links-

hin; dahinter r.

Rs. Ebenso.

Im HandeL— TafelV N. 55.

Andere Varietâteu s. Kat Brit Mus. Korinth Taf. XXXVII 1-8;

I.-B. die Mûnzen Akaniauiens Taf. III 1 1.

Die Âhnlichkeit der Kopftypen N. 228 und 229 mit deneu von

Anaktorion N. 222 und 225 ist so auffallend, dass ihr Schnitt auf

gemeinsame Kûnstler schliessen lassen. Trotz dièses Umstandes und

der Nachbarschaft von Leukas und Aktion sind die Kôpfe je nach

dem Orte verschieden zu benennen, Aktias und Leukas, 1 welch' letzten

Nanien man auf der folgendeu Mùnze findet

234. Br. 18.— AEYKAS 1. Kopf der Leukas mit Stéphane, Ohrring und

Halsband linkshin ; hinten ï. Lkr.

Rs. Abwârts gekehrter Dreizack zwischeu ï 1. und Weintraube r.

Wien. I.-B. a. a. O. 130, \l.— Tafel\T N. 56.

Vgl. Postolakas a. a. O. Taf. III 724-729; Kat. Brit Mus. Thes-

saly etc. 1 75, 26 ff. Taf. XXVIII 5.

1 Die auf einem korinthischen Bronzespiegel den Korinthos bekrânzende AEYKAÎ, eine

durchaus nvmphenartige Erscheinung, stellt zweifellos, vrie der eponyme Héros die Stadt

Konntb, die eponyme Nymphe von Leukas aïs Stadtgôttin dar. Vgl. A. Dumont, Monu-
ments grecs publ. par l'assoe. pour l'encourag. des étud. gr. I N. 2, 1873, 23 ff. Taf. 3.

6
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235. Br. 19.— Ebenso, ohne Beischrift; vor dem Halse K. Pkr.

Rs. Dreizack zwischen A 1. und Delphin r.

Athen. Postolakas a.a.O. Taf. III 730.

Die mit Palmetten oder Perlen verzierte Stéphane bildete den Kopf-

schmuck nicht nur der Hera, Artemis, Aphrodite oder Demeter, sou-

dem auch der Nymphen und Heroinen, sobald man dièse als Stadtgôt-

tinen darzustellen suchte. Als solche erscheinen mit jenem Schmucke

auf Mùnzen von Rodos die Nymphe Rode (Tafel VII N.45), von Paros

die Nymphe der Insel (Tafel VII N. 7), von Salamis die eponyme

Nymphe (Tafel VI N. 7). Hierau reihen sich ferner die Kôpfe von

Syrakus (Tafel IV N. 14), von Tyndaris (?),
' von Olophyxos am

Athos(?), 2 von Damastion S. 77 N. 218, von Anaktorion (Tafel V
N. 50) und von Kprinth (Tafel VI N. 1 6).

Der Stéphane scheint also in diesen Fàllen die nâmliche Bedeu-

tuug zugekommen zu sein, wie vom 3. Jahrhundert vor Chr. an dem

Stephanos mit Thurmausâtzen (s. unten Amisos) und besonders zur

Rômerzeit der Thurmkrone (s. unten Sinope). Denn dièse pflegte

nicht nur die Tyche zu zieren, sondern ebenso hâufig eponyme Nym-
pheu, Amazonen, Heroinen und andere Stadtgottheiten. 3

STR ATOS

Von Stratos sind alte Drachmen bekannt, die im Nameu der Stadt

oder des Blindes der Akarnanen geprâgt wurden, einerseits das Haupt

des Acheloos, anderseits das seiner Tochter, der Nymphe Kalliroè,

zeigend. 4

236. S. 14.— Bârtiger Kopf des Acheloos mit Stierhôrnern von vorn,

linkshin geneigt

Rs. AflT* (unvollkommen ausgeprâgt). Kopf der Kalliroc mit

Binde u. Halsband von vorn, linkshin geneigt Vert Quadrat

Paris (de Luynes).— Tafel V N. 57.

1 Z. f. N. III Taf. I 5 u. 6; Kat. Brit. Mus. Sicily 235, 1.

* Num. Chron. 1903, 319, 2 Taf. X 1.

* I.-B. Kleinas. Mùnzen I 207 f.

* I.-B. Die Mùnzen Akarnaniens 14, 1 u. 2 m. Abb., 158, 1 u. 2 Taf. I 20 u. 21 ; Kat. Hrit.

Mus. Thessaly etc. 168, 1 Taf. XXVI I 1 u. 191, 1 Taf. XXIX 15. .
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237. S. 13.— Aft (?) 1. Kopf ebenso, vôllig von vorn.

Rs. ArH 1., MftN r. Kopf der Kalliroë von vorn, mit Ohrgehâng

nnd Halsband, an dessen Schlnss ein Kleinod hângt

Berlin (m. $).— TafelY N. 58.

Anf einer spâteren Knpfermûnze erscheint der Nyinphenkopf mit

Sphendone im Profil. 1

OPUS

238. S. 26.— Kopf einer Nymphe (Mutter des Aias) mit Schilfkranz,

Ohrgehâng nnd Halsband rechtshin.

Rs. OPONTIftN L Aias, Sohn des Oilens, uackt, behelmt, Sehwert

in der Rechten, Schild am 1. Ann, znm Kampf ausschreitend

rechtshin; am Boden Speer.

Berlin.— Tafel VI N. 1.

239. S. 24.— Ebenso, linkshin.

Rs. Ebenso, mit AOKPftN 1., £ ( YPO xvatuôi'cov) zwischen den

Beinen.

BriL Mus. Kat. Central Greece 5, 38 Taf. II 1.— Tafel VI N. 2.

Varietâten: Kat Brit. Mus. a.a.O. Taf. 13-11, Taf. II 2; Kat.

Photiades Taf. II 337, 344, 351 etc.

Wie bereits S. 49 gezeigt worden, ist die bisherige Bezeichnung

des Frauenkopfes auf lokrischen Mûnzen als Demeter oder Kora des-

halb unrichtig, weil die Bekrânzung des Hauptes nicht aus Ahren,

sondern aus Schilf gebildet ist YVir habeu demnach das Bild einer

Nymphe vor uns, ohne Zweifel das der Mutter des Aias. Da fur dièse

drei verschiedene Namen bekannt sind, Eriopis, Alkimache und René,

so bleibt die Benenuung des Kopfes ungevviss. René wird Hyg. fab. 97

ausdrûcklich als Njmiphe bezeichnet Andere Beispiele, wo auf einer

Mùnze die Bilder von Mutter und Sohn, oder von Vater und Tochter

vereinigt sind, finden sich S. 1 2 verzeichnet

Kupfermûnzen der lokrischen Stadt Skarphea zeigen ebenfalls den

Kopf der Aymp/ie (ohne Schilfbekrânzung) und den streitenden Aias. -

1 Kat. Brit. Mus. 191, 2 Taf. XXIX 16.

1 Kat. Brit. Mus. Central Greece 11, 1.
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THEB AI

Die Nymphe Thebe, Tochter des Asopos, glaubt Head, Kat. Brit.

Mus. Central Greece 72, 40 Taf. XII 9 in dem sitzenden Mâdchen

eines Didrachmons des bôotischen Thebens zu erkennen. Wegeu der

sehr geringeu Erhaltung des Typus wird hier auf eine nochmalige

Reproduction desselben verzichtet.

Ûber die sitzende Frau in Betrachtung eines in der Linken gehal-

tenen Helmes a.a.O. 72, 42 Taf. XII 10 s. oben Perraiboi S. 74.

ERETRI A

240. S. 23.— Liegender Stier linkshin, Kopf zurûckwendend.

Rs. EVB. Kopf der Nymphe Euboia, Tochter des Asopos, mit

Ohrgehâng rechtshin. Vertieftes Quadrat.

Paris. I.-B. Monn. gr. 223, 70; Griech. Mùnzen 11, Taf. I 19.

Àhnliche Kôpfe findet man auf anderen Stateren Num. Chron.

1892, Taf. XV 12, Kat. Hirsch XVIII N. 2365 und 2366, und auf

Tetradrachnieu I.-B. Griech. Mùnzen Taf. I 20,
l Kat. Photiades Taf.

III 452, Z. f. N. XXI Taf. V 3, Num. Chron. 1902 Taf. XV 10 und

dem folgenden aus Kat Hirsch XVIII N. 2367:

241. S. 25.— Kopf der Nymphe Euboia, ohne Schmuck, rechtshin.

Rs. EY oben, BOI r. Stehender Stier rechtshin.

Tetradrachmon.— TafelVl N. 3.

242. S. 1 9.—Kopf der Euboia mit Ohrgehâng rechtshin.

Rs. EPETPIE oben, AM^INIKOZ uuten. Weinzweig mit zwei Trau-

ben und Blâttern.

Wien.— Tafd VI N. 4.

Varietaten: Kat. Brit. Mus. Central Greece Taf. XVII 1 - 1

XXIII 11 und 12.

1 Arthur Mahler, Journ. intern. de num. III 194 f. Taf. H' stellt diesen NymphenkofJ
einem plastischen Werke gegenuber und meitit der erstere sei mit einer breiten Binde ge

schmùckt. lis ist dies indes weder bei diesem, noch bei anderen Exemplaren der l'ail.
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C H A L K I S

243. S. 1 6.— Kopf der Nymphe Chalkis, Tochter des Asopos, linkshin,

mit Binde, Ohrgehâng und Halsband.

Rs. X AA. Adler im Kampfe mit einer Schlange linkshin ; im

Felde unten Rose.

Wien.— Tafel VI N. 5.

244. S. 21.— Kopf der C/ia/kis mit Ohrgehâng rechtshin. Pkr.

Rs. XAAKI 1., MENEAH r. Stehender Adler rechtshin, die Flûgel

gegen eine vor ihm anfgerichtete Schlange schlagend.

Brit Mus. Kat 1 1 4, 86.— Tafel VI N. 6.

Varietaten : Kat Brit Mus. Taf. XX 9 - 1 4.

H ISTI AI A

S. unten, bakchische Nymphen.

SALAMIS

245. Br. 1 7.— Kopf der Nymphe Salamis mit Stéphane, Ohrriug und

Halsband rechtshin.

Rs. £A(AA Schwert in Scheide mit Rienien auf Schild.

Mûnchen.— Tafel VI N. 7.

246. Br. 14.— Ebenso, der Kopf mit Ahren(?) bekrânzt

Im Handel.— Tafel VI N. 8.

Vgl. Kat Brit. Mus. Attica 1 1 6, 1 - 1 1 Taf. XX 7 - 9.

Die Mûnzen stammen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Auf der

ersten erscheint Salamis, eine der Tochter des Flussgottes Asopos, als

eponyme Stadtgôttin, auf der anderen als Gôttin der Fruchtbarkeit
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KORINTHOS

Die Kôpfe, mit denen die zahlreichen korinthischen Drachmen

und Hemidrachmen des 5.-3. Jahrhunderts v. Chr. geprâgt sind,

pflegt man, bis auf weuige, die Demeter, Kora, Apollon und Dionysos

darstellen, auf Aphrodite zu beziehen. l

Nach meiner Ansicht ist dièse Deutung keineswegs zutreffend ; die

grosse Masse dieser Frauenkôpfe stellt zweifellos die Nymphe der be-

rùhmten Quelle Peïrene dar, deren Bild in ganzer Gestalt wir auf

Mùnzen der Kaiserzeit wiederholt treffen werden. Es genûgt wohl,

dièse Kôpfe mit den zahlreichen Varianten des Arethusakopfes syra-

kusischer Mùnzen zu vergleichen, uni zu erkennen, dass es sich auch

hier nicht uni die Darstellung einer in Tempeln und Bildwerken ver-

ehrten grossen Gôttin handelt, sonderu uni die einer Nymphe, deren

Kopfputz, wie der der sterblichen Frauen, man fortwâhrend modeartig

zu wechseln pflegte. Von den Kûnstlern vor der Rômerzeit wissen wir

zwar, dass sie sich bei der Darstellung berûhmter Kultgôtter nicht

strikte an die Tempelbilder hielten; allein eine so zùgellose Freiheit

der Variation, wie sie fur Nymphenkôpfe geùbt werden durfte, konnte

fur eine Gôttin wie Aphrodite auf Mùnzen niemals zur Anwendung

kommen. Dies beweist das Beispiel von Knidos, auf dessen Mùnzen

vom 7. bis 2. Jahrhundert v. Chr. unuuterbrochen das Haupt der

Aphrodite erscheint. Wâhrend dieser langen Période beschrânkteu

sich die Stempelschneider auf ganz wenige Variationen des Bildes: in

âltester Zeit auf den Typus mit und ohne Haube, spâter auf den mit

und ohne Sphendone.

In der Auswahl von Peirenetypen, die hier folgt, erscheinen auch

solche mit Schilfbekrânzung (N. 261 u. 262).

247. S. 1 5.— Fliegender Pegasos rechtshiu.

Rs. ç Kopf der Nymphe archaischen Stils mit Binde u. Halsband,

rechtshiu. Vertieftes Quadrat.

M. S.— Tafel VI N. 9.

1 Head. Kat. Brit. Mus. Korinth 8-52 und 143 f. Taf. II-XIII und XXXIX. Vgl. ind.-s S.

XXIII der Einleitung, wo die Deutung der Frauenkôpfe auf Aphrodite in Frage gestellt ist.
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248. S. 1 6.— Ebenso, Kopf linkshin, nur mit Binde. Ubergangsstil.

Berlin (m. S.).— Tafel VI N. 10.

249. S. 1 2.— Kopf der Nymphe mit Binde linkshin ; davor Delphin.

Rs. 9 Vorderteil des Pegasos linkshin.

Berlin (m. S.),— Tafel VI N. 11.

250. S. 12.— Kopf der Nymphe mit Binde von voni.

Rs. Ebenso.

Brit Mus. Kat Taf. V 1 5.— Tafel VI N. 1 2.

251. S. 1 7.— N
|
C. Kopf der Nymphe mit sich kreuzender Binde, Ohr-

gehâng und Halsband linkshin.

Rs. o Fliegender Pegasos linkshin.

Berlin (m. S.).— Tafel VI N. 1 3.

252. S. 16.— A, A. Kopf der N'ymplie mit Sphendone, die ûber der Stirn

geknùpft ist, Ohrgehâng und Halsband linkshin.

Rs. Ebenso.

Berlin (m. S.).— Tafel VI N. 1 4.

253. S. 1 5.— A| A. Kopf ebenso mit Netz, hiuten Rad.

Rs. Ebenso.

Berlin (m. S.).— Tafel VI N. 15.

254. S. 18.— A|Q. Kopf der Nymphe als Stadtgôttin x mit Stéphane,

Ohrgehâng und Halsband linkshin.

Rs. Ebenso.

Berlin.— Tafel VI N. 16.

2^5. S. 16.— A 1. Kopf der Nymphe mit Ohrgehâng und Halsband

linkshin; hinten Kranz.

Rs. Ebenso.

Stuttgart.— Tafel VI N. 1 7.

1

S. oben S. 82 die Xymphen mit Stéphane.
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256. S. 16.— A r. Kopf der Nymphe mit Ohrgehâng und Halsband

linkshin ; mu den Kopf sind zwei dicke sich kreuzende Haar-

flechten gewnnden. x

Rs. Ebenso.

Brit Mus. Kat. 31, 292, angeblich mit Kranz.— TafelW N. 18.

257. S. 17.— A r. Kopf ebenso, mit Sphendone.

Rs. Ebenso.

Berlin (m. S.).— Tafel VI N. 1 9.

258. S. 1 7.— A. 1. Kopf ebenso, mit Kekryphalos, dieser mit Pnnkten

besâet

Rs. Ebenso.

Berlin.— Tafèl VI N. 20.

259. S. 16.—A r. Kopf ebenso, ohne Haarschmuck.

Rs. Ebenso.

Berlin (m. S.).— Tafel VI N. 2 1

.

260. S. 15.— Al r. Kopf der Nymphe mit wallendem Haar, ohne

Schnmck, linkshin.

Rs. o. Vorderteil des Pegasos linkshin.

Florenz.— Tafel VI N. 22.

261. S. 1 3.— Kopf der Nymphe mit Schilfkranz, Ohrgehâng und Hals-

band rechtshin.

Rs. Ebenso.

Six.— Tafel VI. N. 23.

262. S. 1 6.— A 1. Ebenso, linkshin.

Rs. Ç. Fliegender Pegasos 1.

Brit Mus. Kat 23, 228 mit angebl. Persephone.— Ta/elVl N. 24.

263! S. 1 3.— A
|
P. Kopf der Nymphe mit aufgebundenem Haar, Ohr-

gehâng und Halsband linskhin.

Rs. o. Vorderteil des Pegasos linkshin.

Augsburg.— Tafel VI N. 25.

1 Vgl. Mctapont Tafel I N. 21 u. 22.
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264. S. 1 6.— N 1. Kopf der Nymphe mit Kekryphalos und Halsband

linkshin.

Rs. Ç. Fliegender Pegasos linkshin.

Brit. Mus. Kat 45, 381.— Ta/el VI N. 26.

265. S. 1 6.— Kopf der Nymphe mit Kekryphalos, Ohrgehâng nnd Hals-

band rechtshin.

Rs. ç. Fliegender Pegasos rechtshin.

Im Handel.— Ta/el VI N. 27.

266. S. 17.— A|l. Kopf ebenso, mit wallendem Haar linkshin, am Ke-

kryphalos drei Reihen blattfôrmige Verziernngen.

Rs. Ebenso, linkshin.

M. S.- -Ta/el VI N. 28.

267. S. 1 5.— Â. Kopf der Nymphe mit seitwârts geschlihtem Kekrxpha-

/os
}
Ohrgehâng nnd Halsband linkshin ; hinten Palmzweig

mit Kranz.

Rs. Ebenso.

Kopenhagen.— Ta/el VI N. 29.

Vgl. Kat. Brit Mus. 52, 41 7 Taf. XIII 18 (zu berichtigen).

268. S. 1 7. — Kopf der Nymphe mit aufgebnndenem Haar und Hals-

band rechtshin ; hinten Monogramm.
Rs. Ebenso.

Klagenfurt. - 7^A-/VI N. 30.

Vgl. Kat Brit Mus. 51,416 Taf. XIII 1 7.

269. S. 15.— Kopf ebenso, mit gewelltem Haar und Binde rechtshin.

Rs. AY uuter dem rechtshin fliegenden Pegasos.

Six.— Ta/el VI N. 31.

Ahnliche, zum Teil fast identische Nymphenkôpfe finden wir auf

Drachmen der epizeph}-rischen Lokrer, von Syrakus, Kork}-ra und der

akarnanischen Stadte.
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KRANIOI

270. S. 15.— Spuren von Aufschrift 1. Kopf der Prokris mit Sphen-

done, die mit Sternen geschmûckt ist, Ohrgehâng und Hals-

band linkshin; dahinter Storch rechtshin.

Rs. KE(J)A oben. Jugendlicher Kopf des Kephalos mit gebunde-

nem Pileus rechtshin; dahinter Hundskopf linkshin, vorn

Speerspitze.

Brit Mus. Kat. 85, 7 Taf. XVII 13.— Ta/cl VI N. 32.

Berlin (Fox).

Von der Aufschrift der Vs., von oben nach unten gelesen, glaube

ich auf dem Londoner Exemplare . . . NlftN, auf dem Berliner [K]PA...

entziffern zu kônnen, was auf Kranioi, nicht Pale, als Prâgort schlies-

sen lâsst

Die Symbole Hund und Speer, die in den Prokrissagen eine bedeut-

same Rolle spielen, scheinen an der Beziehung der beiden Kôpfe auf

Kephalos und Prokris einen Zweifel nicht zuzulassen. Der Frauen-

kopf trâgt an und fur sich, und erhâlt ferner durch den beigesetzten

Storch, unverkennbar Nymphencharakter, der der Prokris nach Ab-

stammung und Sage nicht abzusprechen ist

In einer Anmerkung Kat Brit Mus. Pelop. 85 spricht sich Percy

Garduer dahin aus, dass der Stempelschneider vielleicht beabsichtigte,

durch die Beizeichen Hund und Speer, die der Prokris zu eigen waren,

den mânnlichen Kopf als den der Prokris zu bezeichnen, wie sie, als

Jùngling verkleidet, unerkannt mit Kephalos jagte. Bei dieser Deutung

mùsste aber der andere Kopf den einer sonst unbekannten kephalle-

nischen Najade darstellen. Einleuchtender, weil allgemein verstândli-

cher, bleibt immerhiu die Auffassung der beideu Kôpfe als Kephalos

und Prokris, mn so mehr als KE4>A nicht fur den Ortsnamen, der

Kranioi ist, soudern als Beischrift des mânnlichen Kopfes steht

Auf sicheren Mûnzen der Paleer in Silber und Kupfer erscheinen

einerseits der sitzende Kephalos mit Beischrift, anderseits Prokris als

sckilfiekrdnzU Nymphe. Kat Brit. Mus. Pelop. Taf. XVII 1 3 f., die

Nymphe allein auf Kupfer a. a. O. Taf. XVIII 1 u. 2.
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271. S. 1 7.— P
|
A. Kopf der Nymphe mit Schilfkranz und Ohrgehâng

linkshin.

Rs. KE<î>AAO* 1. Sitzender nackter Kephalos linkshin, die Rechte

am Speer, die Linke am Felsensitze.

Brit Mus. und Atheu.— Tafii VI N. 33.

Auch mit dem Kopfe mit Binde eines Tritetartemorions von Pale,

L- B. Xiim. Chr. 1895, 270 Taf. X 4, mag die Nymphe gemeint sein;

ebenso mit dem archaischen Brustbilde Kat Brit Mus. Pel. 78, 1 3 u. 14

Taf. XVI 1 4 u. 1 5.

TROIZEX

Die mit keinerlei charakterisierenden Attributen geschmûckten

Kôpfe der troizenischen Silbermûnzen werden teils auf Apollon, teils

auf Artemis, in neuerer Zeit von Percy Gardner auf Athena bezogeu. '

Uberblickt man aber die im englischen Katalog abgebildeten Typen

mit Hinzuziehung derjeuigen im Kat. Allier Taf. V1 1 9 und I.-B. Choix

de m. gT. Taf. II 70, so wird man sich bereehtigter Zweifel an der

Richtigkeit der letzten Deutung nicht envehren kônnen. Wenn Pausa-

nias II 30, 6 von alten troizenischen Mûnzen mit Athenakopf und

Dreizack berichtet, so mag ihm dabei die Kupferprâgung mit diesen

Typen 2 im Sinne gelegen haben, nicht die âlteren Silbermûnzen. Von
den Kopftypen der letzteren scheint mir einzig der von vorn darge-

stellte archaische (KaL Allier Taf. VI 1 9) geeignet zu sein, etwa fur den

der Athena Polias oder Sthenias vorgeschlagen zu werden ; die anderen

unbehelmten Kôpfe ohne alleu Schmuck und strengen Stils môgen
Apollon, die mit weehselnder Frisur und Binde Artemis oder eine

Nymphe darstellen. Bei dieser Unsicherheit der Deutuiigen ist auf

eine Abbildung des letzten Typus zu verzichten.

1 Imhoof und Gardner, Nom. Commentary on Pausanias 47, 1 Taf. M. 1 u. 2 ; Kat. Brit.

Mus. Pelop. 165. 1-14 Taf. XXX 17-24; vgl. I.-B. Monn. grecques 181, 132-146 Taf. E 5.

* I.-B. Monn. gr. 182, 148 u. 149; Kat. Brit Mus. 166, 1 S a. 16 Taf. XXXI 1.
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MANTINEIA

272. S. 16.— MANT 1., i r. Kopf der Athena rechtshin.

Rs. Kopf einer Nymphe mit Ohrgehâng rechtshin.

Athen.— Tafel VI N. 34.

Kat Brit Mus. Pelop. 186, 1 6 Taf. XXXV 1.

Percy Gardner benennt die Nymphe frageweise Kallisto.

METHYDRION

273. Br. 18.— Kopf des Zeus mit Lorbeer rechtshin.

Rs. MEOYAPI 1., EftN r. Die Nymphe Kallisto linkshin, vom

Pfeile der Artemis in die Brust getroffen, mit aufgerichtetem

Kopfe und gespreizten Armen rûckwârts fallend
; hinter ihr am

Boden der auf dem Rûcken liegende uud zappelnde neugebo-

rene Arkas.

Berlin (m. S.).— Tafel VI N. 35.

I.-B. Monnaies grecques 200 f. 244 Taf. E 9.

ORCHOMENOS

274. Br. 20. — Artemis in kurzem Chiton und Hut im Nacken rechts-

hin, mit dem r. Bein knieend, die Rechte zum Boden gesenkt,

in der Linken den Bogen, den sie soeben abgeschossen liât;

hinter der Gôttin sitzender Hund rechtshin.

Rs. EPXOMEN 1., IftN r. Gruppe der Kallisto uud des Arkas wie

auf der Mûuze von Methydrion; das Kind sitzt linkshin mit

vorgestreckten Armchen am Boden.

Kat Brit Mus. Pelop. 190, 1 Taf. XXXV 5.

I.-B. a.a.O. 203, 246-249 Taf. E 10.

Auf Mûnzen von Pheneos werden wir den Arkasmythos weiter

entwickelt finden.
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PHEN EOS

275. S. 21.— Kopf der Nymphe Maia, Mutter des Hernies, mit Schilf-

kranz, Ohrgehâng und Halsband linkshin.

Rs. 0ENEftN r., OHPI ' 1. Nackter Hermès, mit Mantel ûber dem

Rûcken, linkshin anf Felsen der Kyllene ausruhend, in der

vorgestreckteu Rechten Heroldstab, die Linke aufgestûtzt

Sir H. Weber (Photiades, Kat Taf. VI 1 1 7H).— Ta/e/ VI N. 36.

Vgl. Kat. Brit Mus. Pelop. 1 94, 14 Taf. XXXVI 8.

276. S. 16.— Ebenso.

Rs. 0ENIKON oben. Stehender Stier rechtshin ; zwischen den

Beinen P.

Mûnchen.— Ta/elVl N. 37.

Kat. Brit Mus. 1 94, 1 5 Taf. XXXVI 9.

277. S. 8.— Kopf der Nymphe rechtshin.

Rs. (J) E. Sitzender Hnnd mit Halsband rechtshin.

Berlin.— Tafel VI N. 38.

I.-B. Monn. grecques 205, 256.

278. Br. 17.— Kopf der Nymphe me auf N. 275 u. 276.

Rs. <t> E. Hermesstab.

Kat Brit Mus. 195, 17-20 Taf. XXXVI 10.

Wâhrend die in mehreren Varietâten bekannten Didrachmen der

Pheneaten das mit Ahren bekrânzte Bild der Demeter zeigen, fûhren

die hier beschriebenen Drachmen, Hemidrachmen, Hemiobolien und

Kupfermûnzen ohne Ausnahme den Typus einer schilfbekrànzten

Nymphe, in der die Mata, Mutter des Hernies, zu erkenneu ist Maia

war die Nymphe des bei Pheneos sich erhebenden Berges Kyllene, und

ihr brachte Hernies den kleinen Arkas zur Pflege. Eine Darstellung

aus diesem Mythos, Hernies mit dem aufgehobenen Kiude Arkas auf

dem Arme, geben bekanntlich die bereits envâhnten schônen Didrach-

1 OHPI ist vermutlich auf einen Magistratsnamen, nicht auf einen Beinaraen des Hermès,

zu ergânzen.
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men von Pheneos. Zieht man noch die Mûnztypen von Methydrion

nnd Orchomenos heran, so ergibt sich aus diesen arkadischen Mùnzen

eine vollstândige Illustration der Arkassage: wir sehen Zeus als Vater

des Arkas,

—

Artemis, dessen Mutter Kallisto tôdtend,—das Kind Arkas

neben der sterbenden Mutter liegend,

—

-Hermès, das Kind aufnelnnend

und mit ihm wegeilend,— Maia, der es zugefûhrt wird,— Hermès, auf

deu Hôheu der Kylleue von déni Marsche mit dem Kinde ausruhend,

und Arkas am Boden sitzend und spielend. '

Die Mûnzen von Pheneos sind wiederum ein treffendes Beispiel

fur die bei Besprechung der Typen von Syrakus, Pherai u. Opus auf-

gestellte Regel, dass die Haime ohne Àhre als Schilfbekrânzung der

Flussgôtter und Nymphen aufzufassen sind. Wo es sich uni Demeter

oder Kora handelt, pflegt die Àhre an der Halmspitze nie zu fehlen.

Dies beweist z. B. die mit der pheneatischen ungefâhr gleichzeitige

messenische Prâgung, wo im Gegensatze zu jeuer, weil immer Demeter

gemeint ist, die Kôpfe der Drachmen, Obolen und Kupfermunzen

durchwegs, wie der des Didrachmons, mit Ahren bekrânzt erscheinen. 2

Von dieser Regel gibt es indes scheiubar eine Ausnahme, indeni

eines der Didrachmen von Pheneos, das einzige mit dem Kopfe links-

hin, diesen ohne Ahre zeigt Der Beschreibung dièses Stûckes lasse ich

die eines anderen mit dem gewôhnlichen Typus vorangehen.

279. S. 27.— Kopf der Demeter mit Àhrenkranz, breitem Ohrgehâng

und Halsband rechtshin.

Rs. 0E|NE|ftN. Nackter Hernies mit Petasos und Mantel links-

hin eilend, Heroldstab in der vorgestreckten Rechten, deu

Kopf rechtshin zu dem Kinde Arkas gewendet, das er auf dem

1. Arm trâgt. Zwischen den Beinen des Gottes 0.

Mzk. Brûssel (Graf Du Chastel).— Tafel VI N. 39.

280. S. 25.— Kopf der Mata linkshin (wie N. 275); dahinter PO.

Rs. Gleichen Stempels wie N. 279.

Brit Mus.— Tafel VI N. 40.

Num. Chron. 1 894, 8, 8 Taf. I 7.

1 I.-B. Monn. gr. 201 Anm. 62; Kat. Photiades N. 1157.

* Kat Brit. Mus. Pelop. 109 f. Taf. XXII 1 ff. ; Num. Chron. 1889 Taf. XII 9.
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Es fragt sich nun, ob es sich auf der letzten Mûnze um ein zufâl-

liges Weglassen der Ahre handelt, was ich bezweifeln môchte, oder ob

die beiden Kopftypen auf zwei verschiedeue Gôttinnen zu bezieheu

sind, was einleuchtender scheint. Offenbar bildet das Didrachmou

N.280 eine Gruppe mit der Drachme und Hemidrachme X. 275 u. 276,

deren schilfbekrânzte Kôpfe ebenfalls liukshin gerichtet sind und wo

die Ohrgehânge die gleiche einfache Form zeigen. Entweder hatte also

ein Tvpenwechsel, Demeter mit Maia, stattgefunden oder, da es Bei-

spiele von Xvmphen mit Ahrenbekrânzung gibt (s. Metapont, Mesma,

Gela, Larisa, Phakion) stellt auch der Kopf mit Ahren bekrànzte der

Didrachmen die Maia dar. Der Annahme eines Typenwechsels ist

aber unbedingt der Vorzug zu geben; demi das Bild der Demeter

schliesslich durch das der Xymphe zu ersetzen, dazu war der Gegeu

stand der Rûckseite, Hermès der den Arkas der Maia zutrâgt, gera-

dezu verlockend, und âhnliche Beispiele der Vereinigung von Mutter

und Sohn als Mûnztypen sind bekanntlich nicht selten. l

Gegen die Art der Bekrânzung der Maia ist weiter nichts einzu-

wenden : als Bergnymphe war sie auch Hùteriu der Quellen u. Bâche

und ihrer Schilfdickichte. Und mit Schilf bekrânzt erscheint unter

vielen auch die Nymphe eines Vorgebirges, die Pelorias (S. 38 N. 85).

1 S. oben Taras S. 1 2.
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KRETA UND INSELN

KNOSOS

Der weibliche Kopf auf den knosischen Mûnzeu erscheint ebenso

variiert wie der der Nympheu anderer Stâdte : ohne Sclimuck, ' mit

Ohrgehâng und zuweilen Halsband, 2 mit Kopfbinde 3 und am hâu-

figsten mit Schilf- oder Biusenkranz. 4 In der ganzen Série steht ver-

einzelt und gleidisam am Ende eine kleine Gruppe gleichzeitiger

Didrachmen und Drachmen, dereu Kopf man fur den der Demeter

oder Kora hait. 5 Dass die Blûten an den Halmspitzen Àhrchen dar-

stellen, steht indes nicht vôllig fest; hierfûr erscheinen sie zu kurz und

rundlich. Hat man aber an der vorgeschlagenen Deutung dièses

Kopfes festzuhalten, so bleibt dièse ohne Einfluss auf die der anderen

Kôpfe. Wir haben auf Mûnzeu vou Syrakus und Pheueos geseheu,

dass mit den Bildern der Demeter oder Kora und der Nympheu
gleichzeitig geprâgt wurde, und in Syrakus die letzteren, erst nach

Agathokles, plôtzlich und fur iinmer durch Typen hôherer Gottheiten

verdrângt wurden. In gleicher Weise wurde in Knosos verfahreu, wo

ebeufalls im 4. Jahrh. v. Chr. an die Stelle des bisherigen Frauen-

kopfes neue Mûnztypen traten, nâmlich Kôpfe der Kora(?), der Hera

und des Apollon.

Hinsichtlich der Deutung des frûhern weiblichen Kopfes kann man

scliwankeu zwischen Britomartis, Pasiphaë uud Ariadne. Briiomarfis

war eine einheimische von Minos geliebte Nymphe, deren Kult auch

ausserhalb Kretas verbreitet war. Fur sie spricht vornehmlich der

nymphenhafte Charakter der Darstellungen. Auf die Gemahlin uud

die Tochter des Minos deuten die mit den Frauenkôpfeu zusammen-

1 Svoronos, Num. de la Crète anc. Taf. V 14, VI 2 n. 3.

» A. a. O. Taf. V 15 - 18, VI 1, 10 Ephem. arch. 1889 Taf. 11, 17 u. 18.

8 Svoronos a. a. O. Taf. 33, VI 1 1.

* A. a. O. Taf. IV 34, 35, V 1 -13; Ephem. arch. 1889 Taf. 11, 15 u. 16; Kat. Brit. Mus

Crète Taf. IV 10-13, V 1.

5 Svoronos a. a. O. 71, 43 - 50 Taf. V 20 u. 9.
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gestellten Tvpen Minos, ' Labyrinth und Kopf des Minotauros, 2
. auf

Ariadne etwa, weil auf den àlteren Mûnzen das Bild inmitten einer

mâanderfôrniigen Umrahmung, die das Labyrinth darstellt, erscheint;

auf Pasiphaë endlich, weil auf sie, als Lichtgottheit, die hâufig neben

dem Labyrinth vorkommenden S}'inbole Stem und Mondsichel, bezogen

werden kônnen. 3 Als Mondgôttin scheint ûbrigens auch Britomartis

aufgefasst worden zu sein. 4

Von den zahlreichen Kopftypen, auf deren Reproduction bereits

verwiesen worden ist, ziehe ich znr Abbildung nur vier heran.

281. S. 25.— KNftSI ON 1. Weiblicher Kopf mit Schilfkranz, Ohrge-

hâng und Halsband rechtshin, in einem von Mâanderlinien

gebildeten Rahmen (Labyrinth). Pkr.

Rs. MINQ€ 1. Sitzender bârtiger Minos mit nacktem Oberkôrper

linkshin, die Rechte am Scepter, der 1. Arm auf der Rûcklehne

des Thrones. Pkr.

Berlin. Vs. TafelW N. 41.

282. S. 22.— Kopf ebeuso, ohue Einrahmung.

Rs. Labyrinth in Kreuzform, mit Stern in der Mitte.

Brit. Mus.— Tafel VI N. 42.

283. S. 25.— Kopf ebenso, ohne Bekrânzung.

Rs. Labyrinth in Qnadratform ; darunter S 13.

Mus. Hunter.— Tafel VI N. 43.

284. Br. 14.— Kopf des Apollon mit Lorbeer rechtshin.

Rs. Kopf der Nymphe mit gekreuzter Binde, Ohrring und Hals-

band rechtshin.

Sir H. Weber.— Tafel VI N. 44.

' Svoronos a. a. O. Taf. IV 33 - 35, Ephem. arch. 1889 Taf. 11, 15.

1 Svoronos a. a. O. Taf. V i ; Ephem. arch. Taf. 11. 16. Auch Minotauros in ganzer Ge-
stalt ist zu erwàhnen, da der archaische Kopf im Labyrinth, Svoronos Taf. IV 31 und Kat.

Brit. Mus. Taf. IV 8, doch wohl derselbe sein soll wie Svoronos Taf. IV 34 (unsere Tafel'VI
N. 41)

* Svoronos a. a. O. Taf. V 2 - 1 1

.

4 Rapp. Roschers Lex. I 827, 66.

7
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KYDONI A

S. unten Bakchische Nymphen.

GO RTYN A

Fur das in zahlreichen Varianten bekannte gortynische Mûnzbild,

das in den Zweigen eines Baumes sitzende Mâdchen, 1 das man fur

Europa zu halten pflegte, 2 glaubt Svoronos eine passendere Erklârung

gefunden zu haben, indem er die Figur auf die Nymphe Britomaiiis

bezieht 3 So sehr seine Beweisfùhrung in untergeordneten Punkten

der Beachtung wert erscheint, so schwer wird es ihm in den entschei-

denden zu folgen. Vor allem ist die Annahme der Vereinigung der

Nymphe mit dem in einen Adler verwandelten Zeus oder Minos zu

verwerfen, da sie dem Berichte geradezu widerspricht, dass Britomar-

tis eine Tochter des Zeus gewesen und ihre Jungfrauschaft gewahrt

habe, indem sie sich der Verfolgung des Minos durch den Sturz ins

Meer entzog.

An der Deutung auf Europa nicht festzuhalten liegen keine erust-

lichen Grûnde vor. Wie auf arkadischen Mûnzen die Sage der Kallisto

und des Arkas (s. oben S. 93 f.) in seinen verschiedenen Phasen darge-

stellt erscheint, so auf den Mûnzen von Gortyna der Europamythos.

Ein Blick auf die schônen Tafeln in Svoronos' Kreta geuûgt, uni sich

zu ûberzeugen, dass was uns die gortynische Kunst auf Mûnzen vor-

fûhrt, nur auf eine Gôttin Bezug hat, auf die bei Gortyna gelandete

Europa Das âlteste Bild ist das der Entfuhrung\ ihm folgen Darstel-

lungen der nach Kreta getragenen Jungfrau, wie sie sinnend und

erwartend auf der Platane sitzt und wie ihr auf der Rûckseite der

Mûnze, als Bild der Vergangenheit, der Stier gegenûbergestellt ist, dieser

zutraulich uni sich blickend, gemâchlich schreitend oder auch liegend,

gleichsam zum Besteigen herausfordernd, und zuweilen von dem

Meeressymbol, dem Delphin, begleitet (Taf. XIII 3, XV 1 6, 1 7) ;
schliess-

1 Svoronos a. a. O. Taf. XIII-XV ; Kat. Brit. Mus. Crète Taf. IX-XI.
8 Overbeck, Zeus 445 f. Taf. VI 2-7.

* Rev. belge de num. 1 894 S. 1 f. Taf. I.
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lich das Bild der Jungfrmi und des Zeus als Ad1er vor, wâhrend und

nach der Vermâhlung (s. unsere TafelW N. 46-48). In einer spâteren

Période wird die Entfûhrungsscene abermals als Typus benutzt und

zusammengestellt mit dem Zeuskopf auf der Vorderseite, einmal auch

mit der Darstellung des Schlussaktes der Sage (Taf. XV 20).

Wenn Svoronos hervorhebt, dass die erhaltenen Uberlieferungen

ûber eine Vereinigung des Zeus als Adler mit Europa Schweigen

bewahren, so ist dies nicht zu bestreiten. Daraus aber den Schluss zu

ziehen, dass in dem Mûnzbilde Europa nicht gemeint sein kônne,

sondern Britomartis, scheint deswegen aller Logik zu widersprechen,

weil, wie bereits erwâhnt, im Gegensatze zu Europa, Britomartis als eine

nicht von Zeus geliebte, sondern von ihm gezeugte Nymphe geschil-

dert wird, die ihre Jungfrâulichkeit nicht preisgegeben hatte, von der

auch niemals Kinder envâhnt werden und die spâter der keuscheu

Artemis gleichgesetzt wurde.

Was nun das Verhâltnis des Zeus zu Europa betrifft, so muss vor

allem die Annahme wegfallen, dass nach der Uberfûhrung der letzte-

ren nach Kreta der Gott die Stierform beibehalten und in dieser der

Jungfrau beigewohnt habe ; es fehlt dazu die nothwendigste Bedinguug,

die Yerwandlung Europas, gleich der der Io und der Pasiphaë, in eine

Kuh. Fur die bildende Kunst, insbesondere fur Mûnzbilder, bleibt aber

auch die menschliche Gestalt des zura Liebesakt schreitenden Zeus

ausgeschlossen ; an die Stelle des Gottes trat als weniger brutal dessen

stândiges Attribut und bekannter Stellvertreter bei Liebesabenteueru,

der Adler, 1 und so entstand das einzig zulàssige Bild, das auf Mûnzen
Zeus bei Europa darstellen konnte.

Fur dièse Auffassung sprechen ferner die Unwahrscheinlichkeit

zweier verschiedener Yerfûhrungssagen an ein und demselben Orte

und sogar auf ein und derselben Mùnze (Svoronos Taf. XV 20), der Ort

Gortyna selbst uud die dortige berûhmte Platane, an die sich die Yer-

mâhluugssage knùpft. Daran, dass auf den Mûnzen der Bauni und das

Laub nicht naturtreu, sondern mehr malerisch dargestellt erscheinten,

einer Eiche ebenso wenig âhnlich, als einer Platane, daran kann nian

1 Vgl. H. Usener, Keraunos (Rhein. Mus. LX 1904) 28.
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sich unmôglich stossen. Schliesslich verniôgen auch die seltenen Nach-

bildungen der gortynischen Typen durch die Tisyroi nicht, an der

alten Deutung auf Europa etwas zu ândern.

Obgleich, wie ich gezeigt zu haben glaube, die von Svoronos vorge-

schlagene Erklârung des gortynischen Mûnzbildes auf Britomartis

unzulâssig ist, und Europa nicht wie jene zu den Nymphen zâhlt, so

râume ich letzterer dennoch, zur Illustration des Gesagten, eine be-

schrânkte Vertretung auf den Tafeln ein.

285. S. 1 7.— Stierkopf mit Hais rechtshin.

Rs. Kopf der Europa mit Sphendone rechtshin.

Brit. Mus.— Tafel VI N. 45.

Dieser und andere weibliche Kopftypen auf gortynichen Mùnzen

unterscheiden sich von den gewôhnlichen Nymphentypen in keiner

Weise.

286. S. 25.— Europa in sinnender Stellung in den Zweigen der Pla-

tane rechtshin.

Rs. Stehender Stier rechtshin, Kopf zurùckwendend. Pkr.

Mus. Neapel N. 7641.— Tafel VI N. 46.

287. S. 27.— Europa entblôsst mit der Rechten den Oberkôrper und

drûckt mit der Linken den Adler an den Schoss. Pkr.

Rs. Ebenso.

Berlin (m. S.).— Tafel VI N. 47.

288. S. 28.— Europa mit Stephanos und entblôsstem Oberkôrper rechts-

hin, streichelt mit der Rechten den ruhig neben ihr stehenden

Adler, auf den sie herabblickt, und hait in der Rechten ein

Scepter mit Vogel an der Spitze.

Rs. Stier rechtshin, sich einer Stechfliege erwehrend. Pkr.

M. S.— Tafel VI N. 48.
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P H A L A S A R X A

289. S. 25.— Kopf einer Nymphe mit sich kreuzender Binde, Ohrge-

hàng und Halsband rechtshin.

Rs. <t> A zwischen den Zacken eiues Dreizacks.

Beriin (m. &>— Ta/M VII N. 1.

290. S. 1 6.— Ebenso, Kopf ohne Binde.

Wien.— Tafel VII N. 2.

Varietâten Svoronos a.a.O. Taf. XXV 4-12; KaL Brit Mus. Taf.

XVI 7-9.

Der Kopf stellt entweder $aXaodo\i), vermutlich eine eponyme

Xvmphe dar, oder die Xymphe Britomartis (Diktynna), der in Phala-

sarna ein Heiligtum errichtet war.

POLYRENION

Aueh Polvrenion besass einen Diktynnatempel, so dass die Xym-
pheiikôpfe der Mûnzen dieser Stadt ' ebenfalls auf Britomartis bezogen

werden kônnen.

291. S. 17.— Kopf der Nymphe mit Kekryphalos, Ohrgehàng und

Halsband linkshin.

Rs. Stierkopf mit Tânien von vorn. Pkr.

Mûnchen.— Tafel \l\ N. 3.

P R A I S O S

Als einen Xymphentypus sind zu betrachten die Kôpfe Svoronos

a.a.O. Taf. XXVII 11-20, XXVIII 12-19 und KaL Brit Mus. Taf.

XVIII 3.

292. S. 21.— Kopf einer Nymphe mit Schilfkranz, Ohrgehàng u. Hais

band rechtshin ; vorn eine Rose

Rs. Stierkopf von vorn.

Sir H. Weber.— Tafel VII N. 4.

' Svoronos a. a. O. Taf. XXVI 4-8 ; Kat. Brit Mus. Taf. XVI. 11 u. 12.
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PRI ANSOS

293. S. 1 7.— Kopf einer Nymphe (?) mit kunstvoller Fristir, einzeili-

gem Blâtterkranz, Ohrgehâng und Halsband rechtshin. Pkr.

Rs. TPI r. Palme zwischen Steuerruder 1. und Delphin r. Pkr.

Berlin (m. S.).— TafelVIl N. 5.

Vgl. Svoronos, Num. de la Crète I 296, 7 ff. Taf. XXVIII 24-32,

XXIX 1-4, Kat Brit Mus. Kreta 73, 5 ff. Taf. XVIII, 8-10, 12.

Den Kopf, dem sowohl auf priansichen Silber- als auf Kupfermûn-

zen in der Regel eine Palme als Bild der Rùckseite gegenùbersteht,

bezeichnet Svoronos als Nymphe, was môglich ist. In diesem Falle

mûsste die Frauengestalt der Didrachmen, die neben einer Palme

thront und zu der sich vom Boden her eine Schlange erhebt, 1 ebenfalls

als Nymphe gelten. Auch dièse erscheint bekrânzt und stellt zweifellos

die nâmliche Gottheit dar wie der Kopf. Von Hygieia, wie Svoronos

meint, kann aber nicht die Rede sein ; es handelt sich vielmehr uni

eine Frau, die in einem uns unbekannten Localmythos eine Rolle

spielte. 2 Die Darstellung Mâdchen, Palme und Schlange erinnert

lebhaft an die bekannte gortynische mit Europa, Platane und Adler,

und ferner, wenn die Schlange, gleich dem Adler, als Métamorphose

zu deuten ist, an einige der Gruppen, die oben S. 46 erwâhnt sind.

Beinahe aile Mûnzen von Priansos zeigen entweder als zweiten Typus

Poséidon oder im Felde Attribute des Gottes, woraus man schliessen

môchte, bei dem von der etwaigen Sage berichteten Vorgange sei

auch Poséidon beteiligt gewesen. Eine Verwandlung desselben in eine

Schlange geht aber aus keiner der berichteten Liebesverbindungen

des Gottes hervor.

1 Svoronos a. a. O. Taf. XXVIII 21-23 ; Kat. Brit. Mus. Taf. XVIII 6 u. 7.

* Gardner, Types 162 Taf. IX 5 befùrwortet die Erklârung Persephone und Zens in

Schlangengestalt. Der Kopftypus der Mûnzen spricht aber nicht fiir Persephone.
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RAUKOS

294. S. 12.— Kopf einer Nymphe mit SchUfkranz und Ohrgehâng

linkshin. Pkr.

Rs. PAY 1., KION r. Dreizack. Pkr.

Berlin. Fox, gr. coins I Taf. X 1 1 1

.

Svoronos a. a. O. 307, 25 Taf. XXIX 21 ; vgl. 307, 28 u. 29.

P A R O S

295. S. 22.— Kopf einer Nymphe mit mehrmals sich krenzender Binde

rechtshin.

Rs. ANAïlK'nAPI ûber stehendem Ziegenbock rechtshin.

Im Handel.— Tafel VII N. 6.

Varietàten in Silber und Kupfer Kat Brit Mus. Kreta Ta£ XXVI
11, 12, 19.

296. Br. 1 5.— Kopf einer Nymphe mit Stéphane u. Ohrring rechtshin.

Rs. PAPI. Stehender Ziegenbock linkshin.

Berlin (m. S.).— Tafel VII N. 7.

Uber Nymphen mit der Step"hane s. Leukas S. 82.

Ein Nymphenheiligtum bei der Stadt Paros ist durch eine Inschrift

Rubensohn, Athen. Mitt XXVI 1901, 217 bezeugt

S I PHNOS

297. S. 9.— Kopf einer Nymphe mit Binde, Ohrring und Halsband

rechtshin.

Rs. 4>i* r. Stehender Adler rechtshin; hinten Blatt. Vertieftes

Quadrat.

Ehem. Samml. Photiades.— Tafel VII N. 8.

Berlin. Fox, gr. coins I Taf. X 1 1 4.

Kunde eines alten Nymphaions auf Siphnos gibt die Inschrift

C. I. Gr. II 1080 N. 2423 e
.
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A S I A

NYMPHAION (in Taurike)

298. S. 1 5.—Kopf einer Nymphe mit Sphendone linkshin.

Rs. NYN oben. Weinzweig mit Blâttern und Traube. Vertieftes

Viereck.

Berlin. Beschreib. d. ant. Mûnzen I 8, 1.— Tafel VII N. 9.

299. S. 8.— Ebenso.

Podschiwalow, Beschreib. nned. Mûnzen 1 882, 3, 3 Taf. I 1 4
;

Head, Hist num. 238.

AMI S OS

Den Frauenkopf der Silbermûnzen von Amisos pflegt man fur den

der Hera oder der Tyche zu halten. 1 Da die Thurmkrone, die das

Bild der kleinern dieser Mûnzen ziert, identisch ist mit der der Nym-
phe Sinope, 2 so kônnte es sich hier uni eine amisenische Nymphe oder

Amazone als Stadtgôttin handeln.

300. S. 20.— Kopf einer Nymphe (?) mit Ohrgehâng, Halsband und

Gewand linkshin; er trâgt einen verzierten Stephanos mit drei

Thûrmchen. Pkr,

Rs. PEIPA unten, H|f~H im Felde. Stehende Eule mit entfalteten

Flûgeln von vorn.

Berlin.— TafelVU N. 10.

301. S. 13.— Ebenso, mit Thurmkrone und Gewand rechtshin.

Rs. [ZiKOY] unten, 0|N im Felde. Ebenso.

Karlsruhe. I.-B. Z. f. N. VII 1 8, 1 .
— Tafel VII N. 11.

1 Kat. Brit. Mus. Pontos 1 3 f. Taf. II 10-13; Babelon und Reinach, Rec. géa. des nionii

gr. d'Asie min. I 44 f. Taf. VI 16-32, VII 1-4.

? Kat. Brit. Mus. Taf. XXII, 1 1 ff . ; Bah. und. Rein. Taf. XXV 26-37; misère Taf. VII

N. 16.
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Den iiâmlichen Kopftypus zeigen die Mûnzen anderer am Pontos

Euxeinos gelegenen Stâdte, Karkine} Kromna'1 und Hevakleia? Er

stellt offenbar jeweilen die Schutz- und Stadtgôttin dar, in der in vielen

Fâllen die Ortsnymphe zu erkennen ist. Sehr wahrscheinlich ist dièse

Annahme fur Amisos, Karkine und Kromna. Auch der Frauenkopf

der Mùnzen von Sesa?nos^ ist wohl auf eine Nymphe zu beziehen. In

Frisur, Schmuck und Gewand dem von Kromna vôllig gleieh, zieren

ihn statt des Stephanos À/nr?i, die, wie wir wiederholt gesehen haben,

auch bei Nymphen vorkommen und hier deswegeu angebracht sein

kônnen, uni die gleichzeitigen und gleichartigen Mûuzen von Sesamos

und Kromna mehr als durch die blosse Aufschrift von einander zu

unterscheiden.

Den Stephanos mit tkurméUmUcken Aufsàtzen zeigen schliesslich die

Bilder der Dione auf Mûuzen des Epeiroten :> und von Kassope, der

Hera auf Didrachmen von Tylisos 7 und der Aphrodite (?) auf einem

tarsischen Stater. 8 Dass letzteres nicht fur das einer Nymphe zu halten

ist, beweist der Obolos unserer Taf. VII N. 5
1

, \vo einerseits der nâm-

liche Kopf, anderseits der einer N\rmphe von vorn dargestellt ist.

SI.NOPE

302. S. 19.— Kopf der Nymphe Sitiope mit Sphendone u. Ohrgehâng

linkshin. Pkr.

Rs. *INfï unten, im Felde r. MOI. Seeadler auf Delphin linkshin.

Lôbbecke. — Ta/elYll N. 13.

Zahlreiche Varietâten dieser und der folgenden Mûuzen sind abge-

bildet KaL Brit Mus. Pontos etc. Taf. XXI und XXII; Six, Num.
Chron. 1885 Taf. II; Babelon und Reinach, Rec gén. I Taf. XXIY f.

1 I.-B. Kleinas. Mzn. II 527 Anni. 4.

* Kat. Brit. Mus. Taf. XXI 1-4 ; Bab. u. Rein. Taf. XXI 23-2h.

? Kat. Brit. Mus. Taf. XXIX 16, 10. 20, XXX I u. 2.

4
I.-B. Monn. gr. 229, 1 Taf. E 1 7 ; Bab. u. Rein. Taf. XXIV 1-4; hier Tafel VII N. 12.

5 Kat. Brit. Mus. Thessaly Taf. XVII 5 u. B,

6 Z. f. N. II Taf. VI 21.

7 Svoronos, Crète Taf. XXXI b u. 7.

8 Kat Brit. Mus. Lvkaonia etc. Taf. XL 12-



106 F. IMHOOF-BLUMER

303. S. 1 2.— Kopf der Sinopc mit Halsband und Gewandstreifen am
Halse von vorn, etwas linkshin geneigt. Pkr.

Rs. €1 1 Nft. Adler mit entfalteten Flûgeln von vorn, Kopf linkshin.

Berlin.— Tafef VII N. 14.

304. S. 28.— Kopf der Sinope mit massiger Thurmkrone linkshin. Ge-

genstempel.

Rs. [£l]|Nft. Archaisches Bild des stehenden nackten Apollon

mit Lorbeerzweig und Salbgefâss rechtshin; vor dem Gotte

Dreifuss, links [51. Gegenstempel.

Paris.—Inv. Waddington N. 1 67.— Tafel VII N. 25.

Einfachere Thurmkronen zeigen die Teilmùuzen und folgendes

Tetradrachmon.

305. S. 30.— Kopf der Sinope mit schmaler Thurmkrone und Ohrge-

hâng, zuweilen auch Halsband, rechtshin. Gegenstempel.

Rs. ^INfillEfiN 1. Sitzender nackter Apollon mit Lyra u. Plektron

auf dem Omphalos rechtshin; im Felde r. A, M, A>. Gegen-

stempel.

Paris (de Luynes>— TafdVTl N. 16.

Die einfache Thurmkrone als Schmuck weiblicher Stadtgottheiten

tritt auf Mûnzen uni die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. auf, so viel

bekannt zuerst bei Aphrodite auf Prâgungen der kyprischen Kônige

Euagoras II, Pnytagoras und Nikokreon zu Salamis. 1 Im 3. Jahrh.

findet man damit geziert die Nymphen vou Sinope und Amisos, ferner

die Gôttin von Marathos, 2 die ich nicht fur Tyche halte und die Hera

von Tylisos; 3 in den beiden letzten Jahrhunderten v. Chr. hâufig

Kybele (Smyrne, Plakia, Gargara, Gentinos, Attuda, Leonnaia, Pes-

sinus etc.), Artemis (taur. Chersonesos, Lysimacheia, Priapos, Abydos,

' Kat. Brit. Mus. Kypros Taf. XII und XXIV. Kine Silbenniinze des Nikokles von Pa-

phos zeitft die Gôttin mit einer Krone, die aus einem hohen Stephanos und einer ihn uni-.

schliessenden Ring von ïhùrmen geformt ist, a. a. O. Taf. XXII 10.

• Head, Hist. mmi. (.70 fig. 351 ; Babelon, Achéménides 208. 1440 u. 210, 1458 Taf.

XXVIII 2 u. 8.

1 Svoronos, Monn. de Crète I Taf. XXXI b u. 7.
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Apameia, 1 Isindos), die Gôttin von Hierap}i:na, 2 Demeter (Olbia) 3 und

zuletzt die in der Regel mit dem Schleier versehene Tyche. Neben

letztere treten dann zur Rômerzeit andere thurmgekrônte Stadtgôttin-

nen merklich in den Hintergrund. Indes trifft man darunter nicht sel-

ten eponyme Heroinen, Amazotieti (Kyme, Myrina, x\ige, Smyrna il a.),
4

nnd AT\mphen, von denen die Segesta (s. oben S. 45), die der beiden

bithynischen nnd kilbianischen Stâdte Nikaia (Tafel X N. 10 u. 16)

und Amaltheia (Kreta, Synnada Tafel IX N. 7 und 10) zu erwâhnen

sind. Von anderen Gottheiten sind noch zu nennen Hera (Argos,

Ankyra), Athcna (Herakleia Salbake), Dionysos (Teos), Demeter (Ery-

thrai, Smyrna), Nike (Nikopolis in Epeiros), Hygieia B (Konana), Elpis
,;

(Auazarbos) und vielleicht sogar eine Kaiserin 7 (Germe).

Mit der Thurmkrone wurden also, wie zu anderen Zeiten mit der

Stéphane (s. Leukas S. 82) und dem Stephanos (s. Amisos S. 1 04 f.

)

die verschiedensten Stadtgottheiten bezeichnet, zu denen die Nymphen
von jeher gehôrten und oft dargestellt erscheinen.

AST A KOS (Bithynia)

306. S. 1 8.— A* r. Flusskrebs.

Rs. Kopf einer Nymphe mit Kekryphalos linkshin in einem ver-

tieften Quadrat.

Paris.— Tafel VII N. 1 7.

I.-B. Monn. gr. 234, 20-22; Griech. Mûnzen 73, 1 14.

LAMPSAKOS
307. G. 18.— Kopf einer Nymphe mit Ohrgehâng u. Halsband 1. Lkr.

Rs. Vorderteil eines geflùgelten Pferdes rechtshin in vertieftem

Quadrat
Sir H. Weber.— Tafel VII N. 1 8.

Agnes Baldwin, Journ. intern. de num. V 24, 36 Taf. III 23.

1
I.-B. Kleinas. Mûnzen I 207 f.

2 Svoronos a. a. O. Taf. XVII.
3 Pick, die ant. Mûnzen Nord-Gr. I Taf. X I ff.

* Nomisma II
5 I.-B. Griech. Mûnzen 171, 487 Taf. X 2$.

« I.-B. Journ. of hell. st. XVIII 162, 3 Taf. XII 3.
7

I.-B. Griech. Mûnzen 246, 814.
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P E R G A M O N

Einige um 400 v. Chr. geprâgte Kupfermûnzchen zeigen einen

Frauenkopf, der fur den einer Nyniphe gehalten werden kann. Er ist

entweder mit einer breiten Binde geziert, 1 oder mit einer Sphendone. 2

PROKONNESOS

Auch hier sind die Frauentypen der Mûnzen, wahrscheinlicher als

auf Aphrodite, auf die Nymphe der Insel zu beziehen.

308. S. 1 5.— Kopf einer Nymphe mit Ohrring uud Halsband rechts-

hin, das Haar in einem mit Bândern und Perlen verzierten

Kekryphalos.

Rs. PPO r., KON 1. Einhenkeliger Krug.

M. S.— Tafel VII N. 1 9.

309. S. 1 4.— Ebenso, das Ohrgehâng in Tmubenform.

Mûnchen.— Tafel VII N. 20.

310. S. 13.— Ebenso, mit Sphendone.

Brit Mus. Kat Mysia 178, 3 Taf. XXXV 1 1 ; vgl. Num. Chron.

1904, 301, 20 Taf. XV 14.

311. S. 16.— ANAIirENH* 1. Kopf einer Nymphe mit bekrânztem Ke-

kryphalos, Ohrgehâng in Traubenform u. Halsband rechtshin.

Rs. PPO
|
KON ûber rechtshin liegendem Hirsch, der den Kopf

zurûckwendet ; darunter Astragalos, rechts einhenkeliger Krug.

Brit Mus. Kat 178, 1 Taf. XXXV 9.— Tafel VII N. 21.

Vgl. Kat Allier Taf. XIII 1.

' I.-B. Griech. Mûnzen 92, 175 Taf. VII 8.

7
I.-B. Kleinas. Miinzen I 31, 1 Taf. I 2b; Num. Chron. l

lKJ4, 300. I'» Taf. XV 13.
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TH EBE

Der Kopf der kleinen Bronzemûnzen von Thebe, mit dem Kekr}-

phalos geschmûckt, trâgt ebenfalls Xymphencharakter. 1 Im Mythos

erscheiut indes Thebe als eponyme Heroine; sie war Tochter des

Grûnders von Adramytion nnd Gemahlin des Herakles, der die Stadt

Thebe Hyperplakia grûndete.

Seltsam ist die lange spiralfôrmige Locke an der Wange. Auf den

Stûcken mit Pegasosprotome als Rûckseitebild (Mûnehen) scheint der

Kekryphalos bekrânzt zn sein.

AN TAN DR OS

312. S. 7.— Kopf einer Nymphe mit gekrenzter Binde und Ohrring

rechtshin.

Rs. A N Lôwenkopf von voni. \
T

ertieftes Quadrat

M. S.— Tafel VII N. 22.

313. S. 14.— Ebenso.

Rs. ANTA oben, N r. Stehender Ziegenbock rechtshin.

Berlin (m. S.).— Tafel VII N. 23.

Vgl. Kat Allier de Hauteroche Taf. XII, 1 ; Kat Brit Mus. Troas

Taf. VII, 1 u. 2; I.-B. Kleinas. Mûnzen 36, 1-3 Taf. I 32; Kat
Hirsch XIII Taf. XXXVIII 3410, ohne Ohrgehâng.

Der Kopf kann die A/exiroë, Tochter des Antaudros oder des Gra-

nikos darstellen. 2 Ihr Name scheint, wie Kalliroë, Archiroë u. a., eine

Wassern\-mphe zu bezeichnen, mit der etwa der Lôwenkopf der antan-

drischen Kupfermûnzen (wie z. B. der der pherâischen) als Brunnen-

kopf in Beziehung zu bringeu isL

1 Kat. Allier Taf. XIII 19; Millingen, Syll. Taf. IV 43.

Vinet, Rev. num. 1845 S. 9 f.
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GENTINOS

3 1 4. Br. 1 2.— Kopf einer Nymphe rechtshin.

Rs. r
|
E oben, N r. unten. Biene, 1. Palme.

Berlin (m. S.).— Tafel VII N. 24.

GERGIS

3 1 5. Br. 1 8.— Kopf der Herophile mit Lorbeer, Ohrgehâng und Hals-

band von vorn, rechtshin geneigt

Rs. TEP r. Sitzende Sphinx rechtshin.

Berlin (m. S.).— Tafel VII N. 25.

Brit. Mus. Kat Troas, 55 Taf. X 12-15.

S. unten IL Abt. 'Herophile'.

SKAMANDREIA

316. Br. 9.— IAH 1. Kopf der Bergnymphe Ide mit Ohrring u. Hals-

band rechtshin.

Rs. SKA Pinienzapfen.

I.-B. Z. f. N. I 139, 1 Taf. IV 15, irrtùmlich mit Weintraube;

Kleinas. Mûnzen 42, 2 Taf. II 2,— Tafel VII N. 26.

3 1 7. Br. 9.— Kopf der Ide mit Sphendone, Ohrring und Halsband

rechtshin.

Rs. Ebenso.

L-B. Kleinas. Mûnzen 43, 3 Taf. II 3.— TafelVU N. 27.

Vgl. Kat. Brit Mus. Troas 79, 4 und 5 Taf. XIV 14.

31 8. Br. 20.— Kopf der Ide mit Kranz von schmalen Blâtteru, Ohrring

und Halsband rechtshin.

Rs. €K|A Fôhre; rechts daneben Eberkopf rechtshin.

Brit. Mus. Kat. Taf. XIV 12.— Tafel VII N. 28.

Vgl. L-B. Z. f. N. I 139, 3 irrtùmlich mit Apollonkopf ;
Kleiims.

Mûnzen 42, 1.

An dem Berge gelagert, mit der Beischrift IAH, kommt die Nymphe
anf Mûnzen von Skepsis ans der Zeit des Caracalla vor Vs. Taf. XI N. 6.
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B O I O X E

319. Br. 10.— Kopf eiuer Nymphe mit Kekryphalos Ohrring und

Halsband linkshin.

Rs. BOIftNlT oben, V\OÏ\ i. A. Stehender Stier rechtshin.

M. S.— Ta/el VII N. 29.

Vgl. L-B. Monnaies grecques Taf. E 24 ; Kat Brit Mus. Troas

etc. Taf. XIX 1 u. 2.

LARISA PHRIKONIS

Mit den gleichen Typen wie Boione, Nymphenkopf rechts- oder

linkshin und Stier, hat Larisa geprâgt, 1 und zugleich mit den Bildern

eiues jugendlichen Flussgottes und Stierkopfes. 2

320. S. 11.— Kopf der Nymphe mit Sphendone, Ohrring und Hals-

band rechtshin.

Rs. AAP
1
1<

|
Al Zweihenkeliges Gefâss.

M. S.— Ta/el VU N. 30.

321. Br. 18.— Ebenso, linkshin."

Rs. AAPI unten. Zweihenkeliges Gefâss zwischen Hermesstab 1.

und Âhre r. ; oben Weintraube.

Im Handel.— Ta/el VII N. 31.

Varietàten Rev. nuiii. 1 844 Taf. III 2-5
; Kat Brit Mus. Troas etc.

Taf. XXVI 11.

LESBOS

Unter den vielerlei Typen der lesbischen Hektai findet man be-

.sonders oft Kôpfe des Dionysos, Pan, Silen und von Mânaden. Es

sind daher auf diesen Mûnzen auch Nymphenbilder zu erwarteu, und

dafûr sind wohl die meisten nicht als andere Gottheiten charakterisier-

ten Frauenkôpfe zu halten. Als solche sind zu bezeichneu Kat Brit

1
I.-B. Monn. grecques 275, 237 und 338.

* I.-B. Z. f. N. XX Taf. X 19 und 20.
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Mus. Troas etc. Taf. XXXII 5,17,18-21, XXXIII 1 , 1 7, 1 8, 24, 26-29

(5-7 pflegte mail auf Sappho zu beziehen), XXXIV 1-13. Hiervon

nachstehend einige Beispiele.

322. El. 1 1.— Doppelkopf des bârtigen Pan mit spitzem Ohr rechtshin

und einer Panin (?) linkshin.

Rs. Kopf einer Nymphe mit Binde rechtshin in vertieftem Qua-

drat. Archaisch.

Mûnchen.—7^ VII N. 32.

323. El. 1 1.— Kopf einer Nymphe (?) mit gekreuzter Binde u. Hals-

band von vorn, rechtshin geneigt.

Rs. Stierkopf linkshin in vertieftem Quadrat (Zuweilen M ûber

dem Stierkopf).

Brit Mus. a. a. O. Taf. XXXII 1 9, 20.— Tafel VII N. 33.

324. El. 1 1.— Kopf einer Nymphe mit Ohrring u. Halsband rechtshin.

Rs. Kopf des jugendlichen gehôrnten Pan rechtshin in Linien-

quadrat und vertieftem Viereck.

Brit. Mus. a. a. O. Taf. XXXIII 26.— Tafel VII N. 34.

325. El. 12.— Kopf eines Dioskuren(?) mit spitzer bekrânzter Mûtze

^wischen zwei Sternen rechtshin.

Rs. Kopf einer Nymphe mit Ohrring rechtshin in Linienquadrat

Berlin.— Tafel VII N. 35.

326. El. 1 1.— Jugendlicher Kopf mit Binde rechtshin.

Rs. Kopf einer Nymphe mit ûber der Stini geknùpfter Stéphane

und Ohrring in Linienquadrat

Mûnchen.— Tafel VU N. 36.

327. El. 11.— Kopf einer Nymphe mit Spheudone, Ohrgehâug und

Halsband rechtshin.

Rs. Lyra in Linienquadrat.

Mûnchen.— Tafel VII N. 36a
.

Ahnlich auf Kupfermûnzen von Mytilene mit Spheudone und Ke-

kryphalos Kat Brit. Mus. Taf. XXXVIII 4 - 7.
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MYTIL ENE

328. Bill. 1 1. — Kopf einer Nymphe mit gekreuzter Binde linkshin.

Rs. M Y Lôwenkopf mit offenem Rachen rechtshiu iu vertieftem

Quadrat

Berlin (m. S).— tafel VII N. 36\

329. S. 10.— Ebenso, von vorn, etwas linkshin geneigt

Rs. M VTI Lôwenkopf linkshin in vertieftem Quadrat

Berlin (m. S. Monn. gr. Taf. E 30>— Tafel VII N. 37.

330. S. 1 5.— Kopf des Apollon mit kurzem Haar n. Lorbeer rechtshiu.

Rs. MVTIAHA/AO/v . Kopf einer Nymphe mit Sphendone links-

hin in vertieftem Quadrat

Inv. YVaddington Taf. III 7.— Tafel VII N. 38.

331. S. 12.— Ebensô, mit langem Haar.

Rs. MYTI 1. Kopf der Nymphe mit Binde und Ohrring rechtshiu;

dahinter Rose.

M. S.— Tafel VII N. 39.

Der Nymphenkopf der Mûnzen von Mytilene stellt die eponyme

MvxiXtJvt] dar, die auf Mûnzen aus der Zeit Domitians in ganzer Figur

und mit der Beischrift MVTIAENNA erscheint. l

P Y R R A

Auch hier ist der Kopftypus auf eine Eponyme, Pyrra, zu deuteu.

I. Br. 13.— Kopf der Pyrra mit ûber der Stirn geknûpfter Binde

linkshin.

Rs. PYPP ûber stehendem Ziegenbock linkshin.

Im Handel.— Tafel VII N. 40.

1 I.-B. Griecli. Mûnzen 110, 253 Taf VIII IS; vgl. Drexler, Roschers Lex. II 3325; hier

Tafel X N. 9.

8
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333. Br. 12.— Ebenso, mit Sphendone, Ohrring u. Halsband linkshin.

Rs. Ebenso, mit PYP.

Brit Mus. Kat Taf. XLIII 5.

PHOKAIA

Die nymphenartigen Kôpfe der phokâischen Hektai variieren wie

die der lesbischen und sind von diesen nicht wesentlich verschieden. 1

334. El. 11.— Kopf der Nymphe mit losen Haaren linkshin
; darun-

ter Seehund.'

Rs. Vertieftes viergeteiltes Quadrat.

Brit. Mus. Kat Ionia 21 1, 56 Taf. V 9.— Ta/cl VII N. 41.

335. El. 1 1.— Kopf der Nymphe mit Kekryphalos u. Olirgehâng links-

hin, darunter Seehund.

Rs. Ebenso.

Mûnchen.— Tafel VII N. 42.

Kat Allier Taf. XV 11.

336. Br. 14.— Ebenso, mit Sphendone und Olirgehâng linkshin.

Rs. Kopf und Hais eines Greifen linkshin.

Brit Mus. Ionia 216, 91 Taf. XXIII 6.— Tafel VU N. 43.

Kat. Allier Taf. XV 1 3.

Waren Nymphentypen auf asiatischen Mùnzen bis hierher schon

spârlich vertreten, so verschwinden sie in vorrômischer Zeit plôtzlich,

gleichsam abgegrenzt durch deu smyrnâischen Meerbusen, in den

sùdlich von diesem gelegenen Gebieten. Aile ihre Stadte, die von al-

tersher besondere Wahrzeichen fùhrten, hielten an diesen fest, so Kolo

phon am Apollonkopfe, Chios an der Sphinx, Ephesos, Milet, Samos,

Knidos, Phaselis, Side u. s. w. an ihren bekannten Typen. Einzig auf

Rodos trifft man hin und wieder die Eponyme Rode oder Rodos, auf

der rodischen Chersonesos in Astyra Kôpfe einer Nymphe, 2 in Etemia

und Tarsos Nymphengestalteu, auf deu kilikischen Satrapeiutiïinzen

den sog. Arethusakopf und in Kyrene die Eponyme.

1 Kat. Brit Mus. Ionia Taf. IV 1, 2, V 6, 7, 9, 11-18.

1 Kat. Brit. Mus. Karia 01, 12ff. Taf. X 7 und 8.
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RODOS

337. S. 12.— Kopf der Helios, ohne Schmuck, von vorn, etwas rechts-

hin geneigt

Rs. PO [A] I
' in den Ecken eines vertieften Qnadrates ; in diesem

der Kopf der Nj-mphe Rode rechtshin, mit Ohrring nnd einem

mit Sternen besâeten Kekryphalos geschmûckt

Berlin (m. S.).— Tafel VII N. 44.

338. Br. 11.— Kopf der Rode mit Stéphane, Ohrring nnd Halsband

rechtshin.

Rs. P
;

O Rose ; im Felde 1. Ephenblatt, r. Getreidekorn.

Soutzo.— Ta/el VII N. 45.

Vgl. Kat. Brit Mus. Caria 238, 74-1 17 Taf. XXXVII, 10-14.

339. G. 12.— Kopf ebenso, mit Strahlenkranz.

Rs. P|0 Rose, darùber AlOrEN, rechts im Felde Delphin. Pkr.

Brit Mus. Kat Taf. XXXIX 20.— Tafel VII N. 46.

Vgl. a.a.O. Taf. XL 19 u. 20 in Kupfer.

Den Strahlenkranz trâgt die Nymphe als Gemahlin des Helios.

ETENN A

340. Br. 1 9.— Zwei nackte Mânner linkshin eilend, der vordere ein

gekrûmmtes blesser (Sichelschwert) in der erhobeneu Rechten

sehwingend. Pkr.

Rs. ET
! EN. Mâdchen oder Nymphe in langem Chiton rechtshin

stehend, den Kopf zurûckwendend, mit den gespreizten Fingern

der Rechten den Anprall einer Schlange abwehrend ; links der

den Hânden entfallene Wasserkrng. Pkr.

Berlin (m. S.)— Tafel VII N. 4 7.

Vgl. I.-B. Kleinasiat Mùnzen 369-372 N. 4-9 Taf. XIII 3-7.

1 Z. f. N. VII 28, 10 Taf. I 16 ist A fur I gelesen ; die zweite Hasta des angeblichen A
riïhrt indes von einer Beschâdigung im Stempel lier, so dass das Zeichen, wie vorauszusetzen

war. I zu lesen ist. Vgl. Monatsber. d. Berl. Akademie 1879, 333, 2 Abb.
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Die Typen sind auf einen unbekannten Localmythos zu beziehen.

Sie stellen eiu wasserschôpfendes Mâdchen oder eine Nymphe dar, die

von dem Wâchter der Quelle, einer Schlange, angegriffen wird, vor

Schreck den Krug fallen lâsst und uni Hilfe sclireit, die ihr von dem
herbeieilenden Mânnerpaar gebracht wird.

Auf etennischen Mûnzen der spâteren Kaiserzeit scheint der Mythos

wiederholt in einer variierten, sehr roh ausgefûhrten Darstellung Aus-

druck gefuuden zu haben. I.-B. a. a. O. 371 Taf. XIII 9.

T AR SOS

341. S. 22.— Sitzende Athena linkshin, die Redite am Speer, die

Linke an den zur Seite stehendeu Scliild gelehnt; liiuter der

Gôttin Baumstamm mit belaubtem Ast. Pkr.

Rs. TE P€IKON 1. Kauernde Nymphe mit aufgebundenen Haaren

u. losen Bindeenden linkshin ; sie ist bekleidet mit einem Chi-

ton, der die Formen des Oberkôrpers durchschimmern lâsst, sitzt

auf der Ferse des 1. Fusses, streckt die Redite zum Spielen mit

vier Astragalen vor und hait im 1. Arm das Uberkleid ; hinter

der Nymphe Blumenstock mit Blute u. vier gezahnten Blâttern.

Berlin (Lôbbecke).— Tafel VII N. 48.

Berlin. I.-B. Z. f. N. VII 1 3 ;
Furtwângler, Samml. Saburoff II,

Abb. zu Taf. XCII.

Sir H. Weber. Num. Chron. 1 892, 207, 37 Taf. XVI 1 7 ;
hier ist

die Knôchelspielerin vornûber geneigt

342. S. 9.— Jugendlicher mânnlicher Kopf rechtshin.

Rs. Die Knôchelspielerin wie oben, mit drei Astragalen, ohne Blu-

menstock. Pkr.

Berlin (m. S.).— Monn. grecques 365, 53 Abb.

Mit Unrecht, wie mir scheint, nannte Six, Num. Chron. 1884, 135

und 1 57, das spielende Mâdchen Aphrodite. Es stellt ohne Zweifel, wie

Arne auf den Mûnzen von Kierion Taf. IV 33 u. V 13, eine Nymphe
dar. Darauf deutet auch die nicht bloss der Aphrodite zukommende

Blume; demi die Wohnsitze der Naiaden wareu blumenreiche Wiesen

und Gârteu.
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343. S. 21.— Kopf einer Nymphe mit Binde, Ohrgehâng u. Halsband

von vorn, etwas linkshin geneigt; links Fisch. Linienkreis.

Rr. " Pharnabazo' in aramàischer Schrift rechts. Kopf des behelm-

ten bârtigen Ares(?) mit Gewand am Halse linkshin.

Berlin (m. S.).— Tafel VII N. 49.

Vgl. Inv. Waddington N. 4565 Taf. XI 25, Macdonald, Mus.

Hunter II 546, 5 Taf. LX 8, beide mit Fiscli auf der Vs. und

KIAIKION auf der Rs.

Abbildungen âhnlicher Stater des Pharnabazos und des Datâmes,

in der Regel ohne Fisch als Beizeichen, finden sich Six, Num. Chron.

1884 Taf. V 6, 8, Babelon, Achéménides Taf. IV 8-12, Kat. Brit Mus.

Lvcaonia etc. Taf. XXIX 2-4, 9, 10.

344. S. 14.— Ebenso, Kopf ohne Binde, rechts zwei Fische, links wahr-

scheinlich auch einer.

Rs. 'Chilik' in aramàischer Schrift 1. Derselbe Kopf linkshin.

Sir H. Weber.— Ta/cl VII N. 50.

345. S. 9.— Ebenso, mit Fisch rechts auf der Vs., ohne Schrift auf

der Rs.

Sir H. Weber.

Auf Nachbildungen sicilischer Mûnztypen in Griechenland und

Kleinasieu ist schon wiederholt hingewieseu worden. Besonders oft

wurde dazu der- Arethusatypus von Syrakus benutzt, 1 wie dies thessa-

lische, akaruanische und die hier beschriebenen kilikischen, verniutlich

grôsstenteils in Tarsos 2 geprâgten Mùnzen beweisen.

Es ist anzunehmen, dass in Kilikien der in Rede stehende Fraueu-

kopf die dem sicilischen Vorbilde anhaftende Deutung als Nymphe
beibehielt Dafûr zeugen die Fische, die nicht Delphine, sondern Sûss-

wasserfische darstellen, und fenier der Nymphencult in Tarsos, der

aus den Mûnzen N. 341 u. 342 hervorgeht Ob die N}Tmphe auch den

hâufig vorkommenden Qnellnamen Arethusa trug, wissen wir nicht 3

1
S. Tafel IV X. bu. 7 ; ferner den Kamarinatypus Tafel II X. 31.

2 Vgl. Kat. Brit. Mus. Lvcaonia etc. Taf. XXIX 6.

3 Vgl. E. Curtius, Beitr. z. âlteren Mùnzkunde 1851, 234 f.
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Der Kopf von vorn kommt auch auf Obolen der Satrapen l und

auf dem folgenden der Stadt Tarsos vor:

346. S. 1 2.— Kopf der Nymphe mit Binde u. Ohrringen von vorn. Pkr.

Rs. Kopf der Stadtgôttin (Aphrodite?) mit Stephanos, Ohrring n.

Halsband linkshin. Der Stephanos ist mit einer Palmette zwi-

schen zwei O verziert und von drei Thûrmcheu ûberragt. 2

Im HandeL— Tafel VII N. 51.

Vgl. I.-B. Monn. gr. 365, 51 Taf. V 173; Z.f.N. III 334, 2.

K YRENE

347. S. 23.— Silphium ; links und rechts je eine Frucht der Pflanze-

Rs. Hesperideubaum mit Apfeln ; links die stehende Nymphe

Kyrene, als Hesperide gedacht, rechtshin, beide Hânde vor-

streckend ; rechts Herakles, bârtig und das Lôwenfell ûber Kopf

und Rùcken linkshin stehend, die Linke auf die Keule gestùtzt.

Vertieftes Quadrat.

Paris.— Tafel VII N. 52.

L. Mûller, Num. de l'Afrique I 1 1, 23 Abb.

348. S. 22.— Sitzende Kyrene rechtshin, mit der Rechten nach einer

vor ihr stehenden Silphiumpflanze langend, die Linke im

Schoss; im Felde 1. Silphiumfrucht.

Rs. Kopf des bârtigeu Zeus Ammon mit Binde rechtshin. Ver-

tieftes Quadrat

Paris, Rev. num. 1885, 398, 5 Taf. XV 5.— Tafel VII N. 53.

349. S. 21.— Sitzende Kyrene mit Stephanos linkshin, mit der Rech-

ten nach einer Silphiumstaude langend, die Linke im Schoss.

Rs. Vorderteil des Pegasos linkshin. Pkr.

Brit Mus. Num. Chr. 1 886, 9 Taf. I 6.— Tafel VII N. 54.

Vgl. Studniczka, Kyrene 1890, 20 f. Abb. 15-17.

1 Babelon a. a. O. Taf. IV 10, VIII 12 ; Brit. Mus. a. a. O. Taf. XXIX 7, S.

* Den nâmlichen Kopf, mit der Beischrift TEPIIKON zeigt ein Silberstater, s. oben

Sinope S. 106.
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350. S. 14.— Silphium.

Rs. KY[P A. Kopf der Nymphe nift Biude und Halsband rechts-

hin. Punktiertes und vertieftes Quadrat

Mûller, Suppl. 8, 1 1 9 A Taf. L— Ta/d VII N. 55.

351. S. 15.— Silphium, links Frucht der Planze.

Rs. KYPA L, NA r. Kopf der Nymphe mit Binde, Ohrring und

Halsband linkshin. Pkr.

Kopenhagen, Mûller I 42, 1 1 6.— Tafel VII N. 56.

Als Darstellungen der Kyrene sind sicher auch die weiblichen

Kôpfe im Profil und von vorn auf den zahlreichen kleinen Goldmûn-

zen, Mûller I 25, 56-75 und 52, 213-220, zu betrachten, fenier die

auf Silber, Mûller I 23
y
43 u. 44 und Num. Chron. 1885, 12, 3

Taf. I 14 und auf Kupfer, Mûller I 54, 231.

352. G. 8.— API 1. Kopf des bârtigen Zeus Ammon rechtshin. Pkr.

Rs. Kopf der Kyrene mit Ohrring linkshin.

Berlin.— Tafel VII N. 57.

353. G. 8.— O EY. Jugendlicher Kopf mit Ammonshorn linkshin.

Rs. Kopf der Kyrene mit Ohrgehâng von vorn, rechtshin ge-

neigt Pkr.

Berlin.— Tafel VII N. 58.

Mit der Kyrene schliesst das Verzeichnis der Ortsnymphen auf

Mûnzen hellenischer und hellenistischer Zeit Ausgeschlossen bliebeu

die nun folgenden bakchischen Nymphen und die 'Xereïden, ferner

eine sieilische Darstellung aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., die bei der

Katalogisierung der Nymphengruppen Erwâhnung finden wird, und

die Typeu, die als interesselos oder fraglich nicht zu berùcksichtigen

waren, oder die ûbersehen sein môgen.



2. BAKCHISCHE N Y M P H E N

Die âltesten Nympheiidarstellungen auf Mùnzen (6. u. 5. Jahrhun-

dert v. Chr.) betreffen bakchische Nymphen und stammeii aus thrako-

makedonischen Gebieten. Sie beschrànken sich auf die auch bei deu

Vasenmalern beliebten Verfûhrungs- und Entfûhrungsscenen, in denen

agressiv meist Silène* seltener die ihnen verwandten Kentauren erschei-

uen ; die Nymphen sind zuweilen, wie die gewôhnlichen Najaden, als

Gôttinen des Landlebens und der Végétation charakterisiert durch At-

tribute wie Blume oder Kranz. Aus der grossen Zahl dieser Gruppen, 2

in denen seitens der Silène bald Eiuschmeichelii und Uberreden, bald

Verfolgung und Gewalt eine Rolle spielen, sind folgende Varianten

hervorzuheben :

LETE

354. S. 20.— Stehender bârtiger Silen mit Pferdeohr und Pferdefûssen

rechtshin, mit der Rechten das r. Haudgelenk einer Nymphe
erfassend, mit der Linken ihr Kinn streiehelnd. Die Nymphe, in

kurzârmeligem Chiton rechtshin ausschreitend, wendet den

Kopf dem Silen zu, hait in der gesenkten Rechten einen Kranz

und hebt die Linke abwehrend in die Hôhe. 3

Berlin (m. S.).— Tafel VIII N. 1

.

1 Obgleich schon I.-B. Monnaies grecques 80 f. darauf hingewiesen wurde, dass es sich hier

ausschliesslich uin einen Silentypus handelt (vgl. auch Roschers Lexikon II 2259 f. Abb. 2),

wird allgemein fortgefahren, dièse Nymphenliebhaber, trotz ihrer, den Satyrn nicht zukom-

menden Austattung mit Ohren, Schweif u. Hufen des Pferdes, fà'lschlich Satyrn zu benennen.

• Vgl. Lete: de Luynes, Choix Taf. IX 5-7; Kat. Brit. Mus. Macedon 77 f.; Besoin-, d.

ant. Mûnzen, Berlin II, 91 f. Taf. IV ; die ant. Mùnzen Nord-Griechenlands III (im Erscheinen

begriffen) Taf. XIV 16-33 XV 1, 2, 7. Orrcskioï, Zafeleis u. a. : Brit. Mus. a. a. O. 147 f. Berlin

a. a. O. 75 Taf. IV 33, 91 Taf. IV 35, 105, 1-6 Taf. V 46; N. Gr. III Taf. XV 8, 9, XXV 6-11.

XXVII 43. Thasos: Brit. Mixs. Thrace 216 f., 241 ; Berlin a. a. O. 9() f. N. 30-63 Taf. IV 38, 39;

Bergaios: Berlin a. a.O. I 336; Brit. Mus. a. a. O. 205, 1.

Dièse und die folgenden Miïnzen bis N. 367 zeigen auf der Rs. ein vertieftes Quadrat.
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355. S. 23.— Ebenso, die Nymphe mit Ohrring imd Armband ge-

schmûckt; links . .NIA*jT(?) und im Felde zwei Kugeln.

Paris.—TafelVm N. 2.

356. S. 19.— Wie N. 1 ; vora Silen ist bloss der r. Arni sichtbar, die

hûpfende N}'iiiphe biegt den 1. Arni abwârts. Im Felde drei

Kugeln.

Berlin.—Ta/elVTSl N. 3.

357. S. 22.—Stehender ithyphallischer bârtiger Si/en mit Pferdesehweif

und Pferdefûssen rechtshin, die Redite am Schweife, die Linke

demonstrierend vorgestreekt ; ihm gegenûber steht linkshin die

Nymphe in kurzarmeligem Chiton, die Rechte erhoben, in der

gesenkten Linken Kranz. Zwischen Beiden Kugel.

Petersburg.— Ta/cl VIII N. 4.

358. S. 20.— Ebenso, die Nymphe hait in der Linken eine Blume\

zwischen ihr und Silen Kugel.

Berlin (ni. S.).— Tafel VIII N. 5

359. S. 21.— Ebenso, die Nymphe mit B/iurie in der Rechten und

Kranz in der Linken. Kugel.

Paris (de Luynes).— Tafel VIII N. 6.

360. S. 1 9.— Ebenso, der Silen erhebt die Rechte und fùhrt mit der

Linken die reclfte Hand der Nymphe an den Phallos; die

Nymphe ohne Attribute, im Felde zwei Kugeln.

Berlin.—Ta/dVDl N. 7.

361. S. 20.—Der geschwânzte ithyphallische Silen springt der rechtshin

fliehenden Nymphe nach, die den Kopf zurûckwendet ; Beide

schwingen den r. Arni hinterwârts und erheben den linken.

Bibl. Turin.— Tafel VIII N. 8.
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ORRESKIOI

362. S. 20.— V\ftl>l*HSIO 1. Bârtiger Kentaur mit Pferdeohr, auf dem

r. Vorderbein knieeud und mit beiden Armen eine Nymphe an

sich reissend ; dièse, mit Ohrring und kurzârmeligem Chiton,

erhebt die Rechte und lâsst die Linke sinken.

Berlin.— Tafel VIII N. 9.

Die gleiche Darstellung findet sich auf Silberstateren von Lete, der

Zaieleis u. einiger unbestimmter thrako-makedonischer Vôlkerschaften

und Djmasten, s. S. 120, Anm. 2. Auf einem dieser Stûcke ist die

Wiese, von der der Kentaur die Nymphe holt, durch eine aufspries-

sende Blume bezeichnet. 1

Vou der Zeichnung dieser Gruppen weicfit weseutlich ab die eines

sehr alten Elektroustaters, dessen Prâgung trotz des Typus, ohne Zwei-

fel kleinasiatisch, nicht thrakisch, ist

363. El. 20.— Rechtshin schreitender Kentaur, Kopf und Brust einer

ihm zugekehrten Nymphe zuwendend, die er in den Armen hait

und die sich an den Hais des Kentauren klammert Die Na-

senspitzen der Beiden berûhren sich.

Brit. Mus. Kat Ionia 9, 42 Taf. II 3 ; hier Tafel VIII N. 1 0.

TH AS OS

364. S. 20..— Ithyphallischer bârtiger Silen mit Pferdehufen rechtshin,

auf dem r. Bein knieend und in den Armen eine ihm zuge-

kehrte Nymphe haltend, die mit dem kurzârmeligeu Chiton

bekleidet, die Rechte erhebt und die Linke sinken lâsst.

Berlin (m. S.).— Tafel VIII N. 1 1.

365. S. 25.— Ebenso, der Silen kahlkôpfig, mit meuschlich geformten

Fûssen, die Nymphe mit Spaugen an den Handgeleuken. Im

Felde rechts M (?).

Paris.— Tafel VIII N. 12.

1 Kat. Brit. Mus. Mac 148.
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366. S. 24.— Ebenso, der Silen, kahlkôpfig mit Pferdeohr und Pfer-

deschweif, ist nicht mehr ithyphallisch dargestellt; die Nym-
phe, mit Binde im Haar, streckt die Rechte aus, so dass die

Hand hinter dem Silenkopf erscheiut. Im Felde redits A,
1

oben in kleiner Schrift Alfi.

Paris (de Luynes).— Tafel VIII N. 13.

367. S. 1 7.— Ebenso, der Silen, mit Epheu bekrânzt, ist von vorn

dargestellt, Kopf rechtshin. Ohne Schrift

M. S.— Tafel VIII N. 14.

Eine Wiederholnng der letzten Darstellung findet man auf den

Drachmen des Dynasten Bergaios, mit der Anfschrift BEPrAIOY mn
das Qnadrat der Rs. -

Auf gleichzeitigeu kleinen Teilstûcken des Staters N. 336 und der

Drachme N. 367 erscheinen als Typen der Vs. der Kopf des Silens

und der der Nymphe.

368. S. 8.— Kopf der Nymphe mit Binde linkshin.

Rs. OA unter Delphin linkshin.

M. S.— Tafel VIII N. 1 5.

In der Aufschrift Alft des Staters N. 366 darf vielleicht ein Xyni-

pheimamey \uovi] oder, wenn sich der nicht vôllig sichere Anfangsbuch-

stabe als B herausstellen sollte, Buo vermutet werden.

UNBESTIMMTE MAKEDONISCHE STADT

369. S. 24.— Zwei einander gegenûberstehende Nympktn archaischen

Stils, mit Binde, Ohrriug und langem Chiton, die Kôpfe ûber

die Offnung einer AmpJiora geneigt, die sie mit beiden Hân-

den emporhalten ; links unten Schriftspuren, rechts Rosette in

Gegenstempel.

Rs. \
T

iergeteiltes vertieftes Quadrat
Brit. Muséum. Kat Macedon 135, 1 Abb.— Tafel VIII N. 16.

Die ant Mûnzen Nordgriechenlands III Taf. XXVI 7.

1 Andere Stûcke guten Stils sind mit 0, A oder bezeichnet Dièse Initialen sind nicht
wie man versucht hat, auf Ortsnamen zu beziehen.

* Beschr. der ant. Mûnzen in Berlin I 33b ; Kat. Brit Mus. Thrace 205, 1.
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SYRAKOSAI

370. S. 15.— Kopf des Apollon mit langem Haar und Lorbeer, links-

hin. Pkr.

Rs. ZYPAK»ZI«I 1., <|> i. F. 1 Taiizende Mainade mit erhobenem

Haupte u. fliegendem Haar linkshin. Sie ist bekleidet mit dem
umgûrteten Doppelchiton und einem durch die Bewegung ùber

dem Kopfe aufgeblâhten und zu beiden Seiten flatternden

Schleier, in der vorgestreckten Rechten hait sie eine abge-

wiekelte Rolle mit Punkten (Andeiitung der Schrift) und in

der gesenkten Linken einen Lorbcerzweig mit Tânien. Lkr.

Head, Coin, of Syrakuse 72, 8 Taf. XIII 9; Kat Brit. Mus. Sicily

224, 662 f.

Holm, Gesch. Siciliens 700, 500.

Hill, Coins of anc. Sicily 197 Taf. XIV 3.

Berlin (m. S.).— Tafel VIII N. 1 7.

Die weibliche Gestalt dieser in denjaliren 214-212 v. Chr. geprâg-

ten Mûnze ist sclion oft besprochen worden. Zuerst deutete sie Neumann
auf eine Bakche, 2 dann Cavedoni 8 und A de Longpérier 4 auf die del-

phische Pythia, Friedlânder 5 (frageweise) auf eine Artemisstatue, schliess-

lich Holm und Hill auf die Tyche der Stadt Von alleu diesen Deu-

tungsversuchen scheint der erste der richtige zu sein. Demi die ganze

Haltung der Figur, das zurùckgeworfene Haupt mit dem gelôsten

Haare und das durch rasche Bewegung hoch flatternde Gewand keun-

zeichneu klar die Mainade, deren Attribute Lorbeerzweig und Rolle

oder Diptychon die erwùnschte Erklâruug durch die Symbole einer

Silberschale finden, die Stephani,
c

die Schlangeufùtteruug der orphi-

schen Mysterien' 1893 S. 1 6 f. bekannt machte. Der Lorbeer wax

mit dem bakchischen Culte ebenso eng verbundeu, als mit dem des

1 Aiuk-re Exemplare zeigen im Felde A, E oder K.

* Numi vet. I 50 f. Taf. II 7.

1 Spic. 30.

4 Oeuvres III 409 f. Abb.
6 Arch. Zeit 1 869, 99 Taf. 2i, 1 0.
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Apollon, und in dem Diptyclwn ist eine der heiligen Schriften zu ver-

miiten, die in den orphischen Mysterieu bei Vollziehung der Kultus-

handlnngen eine hervorragende Rolle spielten.

ABDERA

3 71. S. 24.— ABAHPITEftN r.. Sitzender Greif linkshin, die r. Vor-

dertatze erhebend.

Rs. EPI MOA r. PAf~OPEft 1. Tanzendes Màdchen in knrzem

Chiton nnd korbartigem Kopfanfsatz linkshin, die Rechte erhe-

bend, die Linke an der Hûfte. Yertieftes Qnadrat.

Brit. Muséum.— Ta/?/ VIII N. 1 8. KaL Thrace 70, 35.

Berlin. Z. f. N. XV, 6 Taf. I 1 ; Beschr. der ant Mûnzen I 1 06,

68 Taf. IV 38.

Ein auderes Exemplar zeigt die Tânzerin rechtshin, Millingen,

Syll. 30 Taf. II 1 3 ; hier Ta/ci VIII N. 1

9

Auf seinen Xamen anspielend, liess Melpagoras auf seinen Mûnzen

die MoL-trj darstellen. Da dièse Mûnzen ans dem 5. Jahrh. v. Chr.

stammen, ist die Aunahme einer blossen Personificatiou des Gesanges

und Tanzes nicht eben wahrscheinlich. Einleuchtender wâre die Deu-

tung auf die tanzcndc Mainadc Motpe, bekannt ans dem Bilde einer

chalkidischen Vase. 1 Mit âhnlichem Kopfschmuck wie die Tânzerin

von Abdera erscheinen die Mainaden (?) einer Mûnze der Colonie

Patrae. 2

Die Bezeichnung 'backchische Nymphen' fur die nachstehend ver-

zeichneten Kôpfe grûndet sich einzig auf die Art ihrer Bekrânzung,

Weinlaub und Trauben. Weder Haltung des Kopfes und fliegendes

Haar, noch Thyrsos stempelt sie, ausgenommeu etwa die beiden klein-

asiatischen Typen Taf. VIII N. 35 u. 36, zu Mainaden. Es ist gewiss

vorzuziehen sie, wie die mit Ahren bekrânzten Nymphen, als Vege-

tatiousgeister aufzufassen, s. oben Meliboia S. 65.

1 Roulez, Choix de vases peints Taf. 5; Heydemann, Satyr- u. Bakchennamen 1880, 28.

1 Imhoof und Gardner. Comni. on Pausanias 97, 7 Taf. Q 1b.
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MAKEDONEN

372. S. 1 4.— Kopf einer Nymphe mit Weinblâttern und Trauben, Olir-

gehâng und Halsband rechtshin.

Rs. MAKE
|
AoNftN ùber Schiffsprora rechtshin.

Brit Mus.— Tafel VIII N. 20.

Varietâten dièses unter Perseus geprâgten Tetrobolou bei Gaebler,

die ant Mùnzeu Nord-Griechenlands III Taf. 1 10-13.

EUREA (Thessalien)

373. Br. 22.— Kopf einer Nymphe von vorn, linkshin geneigt, ini Haar

Weinlaub und drei Trauben, Ohrgehâng in Traubeuform und

Halsband. Pkr.

Rs. EYPEAI
|
ftN. Weiutraube mit Zweig, Blâttern und Ranken.

Im Felde A.

Paris. Rev. num. 1895, 241, 15 Taf. IV 15.

Brit. Mus. Num. Chron. 1 896. 88, 5 Taf. VII 3 ;
hier Tafel VIII

N. 21.

EURY MENAI

374. Br. 21.— Kopf einer Nymphe mit Weinlaub u. Trauben bekrânzt

rechtshin. Pkr.

Rs. EYPYMENAIftN. Weinstock zwischen einem zvveihenkeligen

Gefâsse 1. und Delphiu r.

Paris. Rev. num. 1843, 244, 323, 413 Taf. X 1,2; hier Tafel

VIII N. 22.

M E L I B O I A

375. Br. 13.— Kopf âhnlich dem von Eurea.

Rs. MEAIBoE. Zweig mit zwei Weintrauben und Blâttern.

Brit. Mus. Num. Chron. 1895, 94, 8 Taf. V 7; hier Tafel VIII

N. 23.

Auf anderen Mûuzeu von Meliboia S. 65 kommt ein Nymphen-

kopf mit Schilfbekrâiizuug vor.
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DYRRACHION

376. S. 1 6.— Kopf einer Nymphe mit vier Weintrauben im Haar, Netz,

Ohrring uud Halsband rechtshin ; dahinter £.

Rs. Schreitender Pegasos mit einwârts gekrûmmteu Flûgeln

rechtshin ; zwischen den Beineu A, rechts im Felde £.

Berlin (m. S.). I.-R Griech. Mûnzen 26, 74 Taf. II 15.— Ta/el

VIII N. 24.

LEUKAS

377. S. 16.— Kopf ebenso, zwischen * und A.

Rs. A. Fliegender Pegasos mit spitzen Flûgeln rechtshin.

Brit Mus. I.-B. a.a.O. 27, 82 Taf. II 19.

378. S. 12.— Kopf der Nymphe mit Sphendone, Ohrgehâng in Trau-

benfonn und Halsband rechtshin ; dahinter *.

Rs. A. Vorderteil des Pegasos mit einwârts gekrùmmten Flûgeln

linkshin.

Berlin (m. S.). I.-B. a.a.O. 27, 83 Taf. II 20.— Ta/e/ VIII N. 25.

Trotz der verschiedenen Flûgelgestaltung bei Pegasos siud beide

Mûnzen (Drachme und Hemidrachme korinthischen Systems) gleich-

zeitige Prâguugen, die die uâmliche Nymphe darstellen. Wegen der

Kleinheit der Hemidrachme fiel die Weinbekrànzung weg und wurde

durch das Trâubchen am Ohre ersetzL

Hierher scheint uoch folgende Drachme zu gehôren :

379. S. 18.— A i. Kopf der Nymphe mit Lockenfrisur, Ohrringen in

Traubenform und Halskette von vorn, etwas linkshin geneigt

Rs. A. Fliegender Pegasos linkshin.

Athen.— Tafel VIII N. 26.
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HISTI AI A

380. S. 20.— Kopf der Histiaia mit vier Weintrauben im Haar, Spheu-

done, Ohrgehâng und Halsband rechtshin.

Rs. 1
1
€TI unten, V^ft3IA 1. Histiaia rechtshin auf dem Hinter-

teile eines Schiffes sitzend, die Linke an den mit einer Quer-

stange versehenen Mastbanm legend, die Rechte anf den Rand

des mit einem Flùgel verzierten Rumpfes stûtzend. Sie trâgt

einen durchsichtigen Chiton, der ûber die r. Schnlter nnd Brnst

geglitten ist, das Obergewand ûber die Kniee, Armspangen

an den Handgelenken nnd ein Halsband. Hinter der Nymphe
die Beischrift ISTIAIA.

Paris.— Rs. TafelWlll N. 27.

Kat. Photiades Taf. III 484; Rev. nnm. 1865 Taf. VII 10; Weil

Z. f. N. 1873, 186 Abb.; Babelon, Mém. du congr. îiuiu. Bru-

xelles 212 Taf. VII 6.

381. S. 16.— Kopf der Histiaia rechtshin, mit vier Weintrauben im

Haar, Netz, Ohrgehâng in Traubenform und Halsband.

Rs. I€TIAI r. EftN 1. Histiaia (ohne Armspangen) und Schiff wie

auf N. 380, hinter der Nymphe Weintraube.

Brit Mus. Kat. 127, 24 Taf. XXIV 6.— Tafel VIII N. 28.

382. S. 14.— Kopf der Histiaia mit Weinlaub und Trauben bekrâuzt,

ohne Netz, und mit Ohrgehâng und Halsband rechtshin.

Rs. I*TI r., AIEQN 1. Histiaia ebenso, aber mit Thyrsos in der

Rechten ; unter dem Schiffe Dreizack und M.

Brit. Mus. Kat 129, 48 Taf. XXIV 10.

383. S. 1 7.— Ebenso.

Rs. IZTI i. A. Vor einem Weinstocke rechtshin steHender Sticr; im

Felde r. Fackel.

Berlin (m. S.).— Vs. Tafel VIII N. 29.

Brit Mus. Kat. Taf. XXIV 2.
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Die zahlreiclien ûbrigen Mûnzen von Histiaia in Silber und Kup-

fer zeigen keine wesentlichen Yarietâten weder des Kopfes, noch der

Gestalt der Nymphe, vgl. Kat Brit Mus. 1 25 £ 1-138 Taf. XXIY 1-17.

Der bakchische Charakter der Histiaia ist deutlich ausgedrûckt durch

die Bekrànzung und den Thyrsos auf N. 382.

KORINTHOS

384. S. 12.— A|P. Kopf einer Nymphe linkshin, mit Weintrauben und

Laub bekrâuzt und Ohrgehâng und Halsband geschmûckt

Rs. 9. Yorderteil des Pegasos linkshin.

Berlin (m. S.>— Ta/el VIII N. 30.

ZAKYNTH OS

385. S. 14.— Kopf einer Nymphe mit Weinlaub, Ohrring und Hals-

band rechtshiu.

Rs. IA ûber der Hôhlung der Mondsichel\ unten Dreizack.

Brit Mus. Kat Pelop. 99, 60 Taf. XX 11.

»

K Y D O N I A

386. S. 26.— Kopf einer Nymphe mit Weinlaub und Traube im Haar,

Ohrgehâng u. Halsband rechtshin ; dahinter in kleiner Schrift

NEYANTOZ EPOEI.

Rs. KYAftN r. Xackter Bogenschûtze linkshin, die Sehne ûber

das eine Ende des Bogeus streifend.

Berlin (m. S.)— Ta/el VIII N. 31.

Kat Brit Mus. Kreta 28, 1-4 Taf. VII 1 u 2..

Brit Mus. Nom. Chron. 1 894 9, 9 Taf. I 8.

Svoronos, Num. de la Crète I 100 f. 3-13, Taf. IX 3-5.

387. S. 25.-— Kopf ebenso, ohne Halsband linkshin.

Rs. Ebeuso.

Berlin.— Ta/el VIII N. 32.

Svoronos a.a.O. 102, 23 f. Taf. 15-18.
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Form und Fristir des letzten Kopfes pflegen sonst die des jugend-

lichen Dionysos zu sein; der Deutung auf diesen widersprechen aber

das Olirgehâng und die Bekrânzung, die fur Dionysos auf allen be-

kannten Mûnzen aus Epheu besteht Das Bild stellt vielleicht die dio-

nysische Ariadne dar, eine Natur- und Weingôttin, die Nonnus, Dionys.

33, 374 und 44, 298 Kuôoovain 'Aoidôvu und Kuôcoviàç vu|i(pr] nennt.

Hierher gehôrt noch folgendes schône Stûck.

388. S. 25.— Kopf der Nymphe linkshin, mit Weinblâttern u. Beeren

bekrânzt.

Rs. KYAftN i. A. Kretische Hùndin linkshin, ein Kind sâugend.

Mus. Hunter.— Tafel VIII N. 33.

LAMPSAKOS

389. G. 18.— Kopf einer Nymphe linkshin, mit drei Weintrauben und

drei Blâttern im Haar, Sphendone, Ohrgehâng und Halsband.

Rs. Vorderteil eines geflûgelten Pferdes rechtshin in vertieftem

Quadrat

Berlin (m. S.).— Tafel VIII N. 34.

Inv. Waddington N. 863 Taf. II 7.

Agnes Baldwin, Journ. intern. de num. V 20, 26 Taf. III 7-9.

390. Gr. 17.— Ebenso, mit Epheukranz, Ohrgehâng und Halsband.

A. Baldwin a.a.0. 20, 27 Taf. III 10.

391. G. 18.— Kopf einer Mànade mit fliegendem Haar, Epheukranz,

eingeflochtenem Band, Ohrgehâng und Halsband linkshin.

Paris (de Luynes).— Tafel VIII N. 35.

Brit. Mus. Kat. Mysia 81, 29 Taf. XIX 7.

Inv. Waddington N. 862 Taf. II 6.

A. Baldwin a.a.O. 19, 25 Taf. III 4-6.
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LESBOS

392. El. 1 1.— Brustbild einer vonvârts stûrmenden Mànade rechtshin,

mit Sphendone uni das fliegende Haar, Ohrring und Gewaud

ûber der linken Brust

Rs. Flammende Fackel in einem Linienquadrat. Vertieftes

Viereck.

M. S.— 7^/ VIII N. 36.

Brit Mus. Kat Troas etc. 168, 122 Taf. XXXIV 30.

Die Fackel ist eines der Attribute der Mânaden. Vgl. das Vasen-

bild Roschers' Lexikon II 2267 Abb. 6, wo eine Mânade mit âhnlicher

Kopfhaltung wie auf unserem Mûnzbilde die Fackel schwingt

393. EL 1 1.— Kopf einer Nymphe linkshin, mit breiter Binde, Wein-

laub und Trauben, Ohrring und Halsband.

Rs. Schreitender Lôwe in einem Linienquadrat Vertieftes Viereck.

Brit Mus. a.a.O. 162, 67 Taf. XXXIII \0.— Tafel VIII N. 37.
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Die Nymphen des Meeres sind auf Mûnzen nur durch ihre beiden

hervorragendsten, Amphitrite n. Thetis, und ferner, in rômischer Zeit,

durch Leukothea vertreten. Die Nymphe Skylla ist hier nicht aufzu-

nehmen, da sie bildlich nur als das verwandeîte Ungeheuer erscheint

AMPHITRITE

394. G. 17.— Kopf des Poséidon mit Tânie rechtshin ; ûber der r.

Schulter Dreizack, unten Delphin. Pkr.

Rs. BPETTIQN unten. Amphitrite im umgûrteten Chiton, Mantel

und Schleier linkshin auf einem rechtshin schwimmenden Hip-

pokampen sitzend und die Rechte an den Rûcken des Eros

legend, der ûber einer Schwanzbiegung des Seepferdes steht

und linkshin einen Pfeil abschiesst. Im Felde rechts Stem. Pkr.

Wien.^-Tafe/VIII N. 38.

Zahlreiche Abbildungen von Varietâten dieser und der folgenden

beiden Mûnzen bei Carelli, Garrucci, Sambon u. a.

Eine andere Deutung des letzten Bildes als die auf Amphitrite, von

Eros dem Poséidon als Gemahlin zugefûhrt, scheint ausgeschlossen.

In anderer Gestaltung, d. h. Amphitrite bloss mit dem Kopfe, Poséidon

dagegen in ganzer Figur, kehrt das Gôtterpaar auf gleichzeitigen

brettischen Silbermûnzen wieder.

395. S. 21.— Kopf der Amphitrite mit Stéphane, Ohrgehâng, Halsband

und Schleier rechtshin ; hinten Delphin. Pkr.

Rs. BPETTIHN r. Stehender nackter Poséidon linkshin, der r. Fuss

auf ein Sâulenkapitâl gestûtzt, der r. Arm ûber das Knie gelegt,

die Linke am Scepter. Im Felde links wechseludes Symbol, hier

Adler auf Heroldstab; hinter dem 1. Fuss des Gottes r. Pkr.

M. S.— Tafel VIII N. 39.
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Wie der Hera kommen auch der Meereskônigin Herrscherattri-

bute, Stéphane und Scepter, zu; sie erscheint auch mit Krebsscheeren

als Kopfschmuck, und auf der folgenden Mûnze mit der ganzen

Schale einer Krabbe.

396. Br. 1 7. — Kopf der Amphitrite linkshin, mit der Schale einer

Krabbe bedeckt; hinten Schlange.

Rs. BPETT oben, TIQN unten. Krabbe.

M. S.— Tafel VIII N. 40.

T H ETIS

397. Br. 19 ra.— Jugendlicher Kopf des Achilleus(?) linkshin. Pkr.

Rr. AAPI unten. Thetis linkshin auf einem Hippokampen sitzend,

am 1. Arm Schild mit dem Monogramme' A.

Ehem Slg. Photiades.— Tafel VIII N. 41.

Berlin. Arch. Zeitung 1869, 100 Taf. XXIII 15.

Brit Mus. Kat. Thessaly 33, 1 Taf. VII 1.

Th. Reinach in 'Corolla num.' 1906 Taf. XIII 7.

Wie andere Prâgungen der phthiotischen Achaier, die von Halos,

Thebai und Peumata, tragen ihr Stammeszeichen & auch die Mùnzen
von Larisa Kremaste. Auf dem Schilde der Thetis kann das Mono-

gramni zugleich auf den Héros Achilleus bezogen werdeu, dem Thetis

die Waffe zutrâgt

398. S. 25.— Kopf des Achilleus mit Helm linkshin. Pkr.

Rs. BASIAEft* oben, PYPPOY unten. Thetis, gleich ihrer Schwes-

ter Amphitrite auf N. 394, ohne Eros dabei; mit der Rechten

hait sie den mit dem Gorgoneion geschniûckten Schild vor

sich auf den Knieen.

Berlin (m. S.).— Tafel VIII N. 42.

Brit. Mus. Kat Thessaly etc. 111,8 Taf. XX 1 1

.

1 Roschers' Lexikon der Myth. I 321.
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399. El. 1 8.— Thetis im umgûrteten Chiton linkshin auf Delphin sit-

zend, Kranz in der Rechten, am 1. Arm Schild mit einem Stern

geschmûckt Darunter Thunfisch.

Rs. Vertieftes viergeteiltes Quadrat.

Elektronstater von Kyzikos.

Paris.— Tafel VIII N. 43.

Greenwell, Electrnm coinage of Cyzicns 72, 48 Taf. II 26.

Brit Mus. Kat. Mysia 27, 69 Taf. VI 15.

400. G. 15.— Thetis mit nacktem Oberkôrper linkshin auf einem

rechtshin schwimmenden Delphin sitzend, die Rechte an einem

auf die Kuiee gestûtzten Knemidenpaar, am 1. Arme Schild.

Rs. Vorderteil eines Hippokampen rechtshin. Vertieftes Quadrat.

Goldstater von Lampsakos.

Paris.— Tafel VIII N. 44.

Agn. Baldwin, Journ. internat de num. V (1902) 10, 3 Taf. I 5.

LEU KOTH E

A

401. Br. 25.— ANTONINVS AVG PIVS. Kopf des Pius mit Lorbeer

rechtshin.

Rs. C L I 1., COR r. Leukothea im Doppelchiton sich rechtshin

bewegend, Kopf linkshin, ûber diesem mit beiden Hânden das

xorjôeuwv schwingend; zu Fûssen rechts Hippokamp linkshin.

Wien.— Tafel VIII N. 45.

Berlin (m. S.) I.-B. Monn. gr. 1 59, 1 5 Taf. II 50; Num. Com-

ment, on Pausanias 1 2, 2 Taf. B 1 8.

Auf den Mûnzen der Colonie Corinth findet man verschiedene Dar-

stellungen der Ino mit Melikertes auf dem Arme sich von dem molu-

rischen Felsen ins Meer stùrzend. Nach diesem Sturze wurde Ino als

Leukothea unter die Nereïden aufgenommen, und als solche, nicht als

Ino, 1 und als die Schutzgôttin bedrâugter Seefahrer, z. B. des Odysseus,

erscheint sie mit dem ihrer wartenden Seepferde auf unserer Mûnze.

1
I.-B. Monn. gr. 1 59 ff.
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Im folgenden Verzeichnisse sind die mit Namen bekannten

Nymphen in alphabetischer Ordnung vorangestellt ; ihnen folgen

2. Quellnymphen,

3. Bergnymphen,

4. bakchische Nymphen nnd

5. die Nymphengruppen.



ADRASTEIA

Unter den Nymphen, denen die Pflege des Zeuskindes zugeschrie-

ben wird, findet man auf kleinasiatischen Mûnzen eine Darstellung

mit der Kugel als Attribut Dièse Nymphe ist, wie schon Jahrb. d.

Arch. Inst III 1888, 290 gezeigt wurde, Adrasteia, von der berichtet

wird, dass sie dem Kinde eine kunstvolle Kugel zum Spielen ge-

schenkt habe. '

402. Br. 31.— IOYAIA L, MAMAIA C6B r. Brustbild rechtshin.

Rs. MArNHTfiN- 1., -NeftKOPftN • THC- r. unten, im Felde

1. -APT6 1., MIAOC- r. Stehende Adrasteia in Chiton u. Mantel

linkshin, in der erhobenen Rechten Kugel, auf dem 1. Arm das

nackte Zeuskind.

M. S. Kleinas. Mûnzen 81, 34 Taf. III 6; hier Tafel IX N. 1.

Den gleichen Typus zeigt eine andere Mûnze des jonisehen Magne-

sia mit Pius, I.-B. Griech. Mûnzen 119, 310, auf der das Kind nicht

deutlich zu erkennen war.

403. Br. 45.— AV K M AV AN 1., TftN6INOC r. Brustbild des bârti-

gen Caracalla mit Lorbeer und Mantel rechtshin.

Rs. AAOA|IK6 1., fiN r., i. A. NeftKOPftN |TTTH. Adrasteia mit

Ztuskind auf dem 1. Arm rechtshin schreitend, den Kopf zu-

rûckwendend und mit der erhobenen Rechten den aufgeblâhten

Mantel schûtzend ûber sich und das Kind haltend; den 1. Fuss

setzt sie auf das Spielzeug, die Kugel. Links u. redits und ûber

der Nymphe tanzen drei bewaffnete und behelmte Ko>yba?iten,

mit den Schwertern auf die Schilde schlagend ; am Boden links

und rechts je einer der sitzenden Flussgôtter Kapros u. Lykos

und, links, der rechtshin stehende Genius der Stadt, die Linke

am Steuerruder. Rechts oben in der Luft Adler.

Bibl. Marciana in Venedig. I.-B. Jahrbuch III 290, 2 Taf. 9, 1 9
;

hier Tafel IX N. 2.

Vgl. Mionnet IV 330, 782.

1 Apollonios v. Rod. III 333 ff . ; Pauly - Wissowa Real - Enc. I 407.
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Eine audere Mûnze von Laodikeia mit Caracalla, von der mir Ab-

gûsse ans dem Brit Mnsenui (Kat Northwick N. 1232) n. der Samm-
lnng Lôbbecke vorliegen, zeigt neben Adrasteia und den drei Kory-

banten statt drei Nebenfiguren fùuf oder sechs. Da das Londoner

Exemplar retonchiert, x das andere nicht dentlich erhalten ist, so unter-

lasse ich die nàhere Beschreibung des Stùckes. Wenn in dieser und den

folgeuden Darstellungen der von den Korybanten umringten Nymphe
(Tralleis, Apameia und Akmonia) die Kugel fehlt, so vermag dies, da

der phrygische Geburtsniythos des Zeus in den genannten Orten sicher

nicht variierte, an der Deutung der Nymphe auf Adrasteia nichts zu

ândern, auch dann nicht, wenn, wie auf einer der Munzen von Apameia

(N. 407), der Nymphe die Ziege Amaltheia beigegeben ist Demi nach

Kallimachos verband auch Adrasteia die Pflege des Zeuskindes mit

dessen Ernâhrung durch die Ziege. 2

404. Br. 40.— AVT V M KVINT 1., TPAIAN A6KIOC C6B r. Brustbild

des Kaisers mit Lorbeer und Mantel rechtshiu.

Rs. A|ïï 1., A|M6 r., i. F. Q.
|
N, i. A. 6TT CTPATONI

|

KIANOV.

Adrasteia (ohne Kugel) u. die drei Korybanten wie auf N. 403.

Ini Handel. . .

405. Br. 40. — Ebenso, mit ATTA 1., M
|

S oben, QN r., i. A. [ 6TT

C]TPATON
|

[IKIAN]OV.

Paris. Mionnet IV 238, 268.

P. Seguin, Num. mod. max. ex cim. Lud. XIV Taf. 29, 8.

Mûller-Wieseler, Denkm. d. alten Kunst II Taf. III 33.

406. Br. 44.— AVT KAIC AIK OVAA6PIANOC C6BACTOC. Brustbild

des Kaisers mit Strahlenkrone und Mantel rechtshiu (nach

Mionnets Beschreibung).

Rs. TTAP [A] 6PM
|
OV T7 1., A NH r

|

VPIAPXOV r., ATTAM6ftN i. A.

Nâmliche Gruppe.

Paris.

1 Abgebildet Ramsay, Cities and bishoprics" of Phrygia I» 433 Taf. I 3.

* Vgl. Overbeck, Zeus 322.
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407. Br. 44. - Ebenso, mit TTAPA • AVP- 6PMOV 1., TTANHrVPIAPXOV

r., ATTAMEQN i. A., links neben der Nymphe stehende Ziege

linkshin, den Kopf zurûckwendend und erhebend.

Paris. Miomiet IV 239, 270, angeblich mit Hund.

Overbeck, Zeus 336, Mûnztaf. V N. 6,

Mûller-Wieseler a.a.O. 3. Bearbeit 16 Taf. III 33.

Ramsay, Cities and bishoprics of Phrygia I'
2 432 Taf. I 5.

Die in den Abbildnngen bei Overbeck und Wieseler angegebene

Kugel ûber dem Kopfe der Adrasteia stellt, wie auf anderen Mûnzen,

den Kopf des dritten Korybanten dar.

408. Br. 42.— AVT K-M-ANT 1., Q-TOPAIANOC- Brustbild der Kai-

sers mit Strahlenkrone, Panzer und Aigïs rechtshin, in der

Linken den geschulterten Speer.

Rs. A]K 1., M O r., N6ÎÎN i. A. Nàmliche Gruppe ohne Ziege.

Paris. Muret Rev. num. 1 883, 66, 8 Taf. II 8.

Babelon, Rev. num. 1891, 38 Taf. IV 4; hier Ta/e/ IX N. 4.

Âhnlich, mit Trebonius Gallus, Mionnet IV 204, 51 ; Kat Brit

Mus. Phrygia 20, 101 Taf. IV 4.

409. Br. 37.— Tl Al KAICAP 1., ANTQNeiNOC r. Brustbild des Pius

mit Lorbeer und Mantel rechtshin.

Rs. 6ÏÏI ÏÏOnAlOV rP 1., AM-TPAAIANQN (so) r. Sitzende Arym-

phe von vorn, Kopf linkshin, das Zeuskind im 1. Arm, mit der

Rechten den aufgeblàhten Peplos schûtzend ûber sich und das

Kind haltend. Links zu Fûssen stehender Adler von vorn, Kopf

rechtshin, die Flûgel schlagend. Zu beiden Seiten und hinter

der Nymphe drei tanzende behelmte Korybanten, mit den

Schwertern auf die empor gehaltenen Schilde schlagend.

Berlin (m. S.) I.-B. Lydische Stadtmûnzen 177, 35 Taf. VII 15;

hier Tafel IX N. 3.

Vgl. Mionnet Suppl. VII 472, 722.
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Mit den Darstellungen der Adrasteia auf den phrygisclien Mûnzen

stimmt die folgende einer nikâischen ùberein.

410. Br. 29.-- IOVAIA niA 1., AYroVCTA r. Brustbild der Julia

Domna mit Diadem rechtshin.

Rs. NIKA L, l6ftN r. Stehende Nymphe rechtshin, den Kopf mit

wallendem Haar znrùckgewendet ; im 1. Arm hait sie auf dem

erhobenen Knie das Zeuskind, das sich, rechtshin zurùck-

blickend, an Arm uud Brust der Nymphe klammert, hebt in

der erhobenen Rechten vorschûtzend den aufgebauschten Pe-

plos und setzt den 1. Fuss auf eiuen Stein oder eine Kugel.

Berlin (m. S.) 1,-B. Griech. Mûnzen 79, 129 Taf. VI 9; hier

Tafel IX N. 5.

Als Anime des Dionysos, der als Kind in der Wiege auf nikâischen

Mûnzen oft vorkommt, l

ist die Nymphe sicher nicht aufzufassen ; auch

nicht als Nymphe Nikâa, deren Verhâltnis zu Dionysos wir spâter

kennen lernen. Die bewegte Haltung in unserem Bilde kommt ferner

auch nicht der Nysa zu
;

2
sie erklàrt sich vielmehr aus dem Zeusni}--

thos. Da mm die nikâische Darstellung der Nymphe identisch ist mit

der als Adrasteia erkannteu Mittelfigur der z. T. gleichzeitigen Mûn-
zen von Akmonia, Apameia, Laodikeia und Tralleis, so darf auch hier

ein Bild der Adrasteia vermutet werdeu. Zeus wurde in Nikaia viel-

fach und mit verschiedenen Beinamen verehrt, :i und so ist es nicht

verwunderlich, dass er, wie Dionysos, dort auch als Kind verehrt und

dargestellt wurde; auf Mûnzen von Magnesia am Mâauder trifft

man nicht nur Zeus und Dionysos, sondern auch Apollon und Artemis

als Kinder. 4

1
I.-B. Jahrbuch III 288, 7-9; Griech. Mûnzen S. 78

* In der Ûbertragung der Zeussagen auf die Kindheit des Dionysos umtanzen die Kory-

banten das einsam schreiende Dionysoskind, bis es Hernies holt und den Nympben bringt.

Vgl. Heydemann, Dionysos' Geburt und Kindheit, Halle 1885 S. 54 f.

• Auf Mûnzen als 'Ayoooùoç, Aitoûoç (AiÔatoç in Inschr. B. d. C. h. XXIV 389) u. Mr|X.ioç,

letztere indes nicht gesichert.

4
I.-B. Kleinas. Mûnzen 81 f.
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411. Br. 40.— AVT KAIM AVP A L, NTftNSINOC C6B r. Bnistbild

des bârtigen Caracalla mit Lorbeer, Panzer u. Mantel rechtshin.

Rs. AAOAIK6!-nN- i. A., N6ftK L, OPftN r. Links ein auf einer

Anhôhe sitzender jugendlicher Berggott ( Kadmos ? ) mit

nacktem Oberkôrper von vorn, der r. Arm ûber den Kopf ge-

schlagen, mit der Linken den Stamm eines Baumes nmfassend,

neben dem ein Fluss (Kadmos oder Lykos?) entspringt, znerst

steil abwârts nnd dann linkshin fliessend. Am Ufer des Flus-

ses bekleidete Frau (Rhea) linkshin knieend nnd mit beiden

Hânden das Zeuskiud in die Hôhe haltend. Hinter dieser eine

zweite Frau (Adrasteia) mit flatterndem Gewand und vorge-

streckten Armen linkshin berbeieilend, uni das Kind in die

Pflege zu nehmen.

Berlin (Fox). I.-B. Jahrbuch III 289 f. 1 Taf. 9, 18; hier Tafel

IX N. 6.

Die Erklâruug dièses Seitenstûckes zu dem Bilde von Laodikeia

N. 403 ist ini Jahrbuche a.a.O. gegeben. Vgl. Ramsay, Cities and

bishoprics of Phrygia I
2 432 f. Taf. I 4.

A M A L T H E I A

412. Br. 31.— AVTOKPATftP AVr TPAIANOC T6P AAKI. Brustbild

des Kaisers mit Lorbeer linkshin ; ûber der 1. Schulter Gewand.

Rs. KOiNON L, KPHTftN r. Stehende Amaltlieia mit Thurmkrone,

Chiton und Obergewand rechtshin, die Rechte an der Brust,

auf dem 1. Arm das Zeuskiud \ zu Fûssen r. Ad/er, 1. Fullhoni.

Paris. Ch. Lenormant, Gai. myth. 21 Taf. IV 14; Svoronos, Monn.

de Crète 346, 74 Taf. XXXIV 12; Overbeck, Zeus 332, 15

Taf. V 5 ; hier Tafel IX N. 7.

413. Br. 18.— AVKAITPA- AAPIANOC C6BA. Kopf des Kaisers

mit Lorbeer rechtshin.

Rs. Ebeuso, ohne Adler noch Fûllhorn.

Berlin (m. S.). Svoronos a. a. O. 352, 1 1 Taf. XXXV 21.
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Ein anderes Bild ans der kretischen Geburtssage des Zeus, eben-

falls aus Traians Zeit (1 1 6/7 n. Chr.), findet man auf folgender nicht

seltenen, oft besproclienen imd trotzdem in ihrem Typus râtselhaft

bleibenden Silbermùnze.

414. S. 20.— IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PART.

Kopf des Kaisers mit Lorbeer rechtshin.

Rs. AIKTVNNA oben, -KPHT- i. A. Nymphe (Diktynna?) in Haar-

tracht und Kleidnng der jagenden Artemis anf einem Felsen

sitzend linkshin, Jagdspiess in der Rechten, auf dem 1. Arm
das Zeuskind; zu beiden Seiten als Schutzwache je ein stehen-

der bewaffneter Korybant linkshin.

Paris. Ch. Lenormant, Nouv. gai. myth. 2 1 Taf. V 1 5
;

Overbeck, Zeus 332 Taf. V 4;

Mûller-Wieseler, Denkm. d. a. K. 3. Bearb. II 1 7 Taf. III 33 a

;

Brit. Mus. Kat. Crète 3, 1 5 u. 1 6 Taf. I 9
;

Svoronos a.a.0. 123, 4 Taf. XXXIII 23 u. 24;

Berlin (m. S.). Tafel IX N. 8.

Mit dem dahin gehenden Vorschlage Svoronos', den Namen

AIKTVNNA hier und auf den Kupfermûnzen a. a. O. 121, 1-3 nicht als

Beischrift des Mùnzbildes, sondern als Stadtnamen aufzufassen, ver-

mag ich mich nicht eu befreunden.

Vor allem widerspricht dieser Annahme die Tatsache, dass zu

Traians Zeit auf Kreta, ausser dem xoivôv, bloss Kydonia und Lappa

prâgten, die einzigen kretischen Stâdte, die Augustus frei erklârt hatte. '

Es wâre daher kaum erklârlich, wie zu jener Zeit ein abgelegener Ort,

von dem ohnehin keine Mùnzen bekannt sind, der bloss als Heiligtum

der Diktynna, nicht als Stadt Bedeutung beanspruchen konnte, und

den die Griechen stets Aixxuvvaiov, nicht Alxtwvoc nannten, 2 zu Prâ-

gungen, und gar zu solchen in Silber, schreiten konnte.

1 Dio Cass. 51, 2.

* Einzig ein rômischer Geograph, Pomponius Mêla, nennt den Ort Dictynna. Dictnnis

kommt beim Anon. Ravenn. vor, dessen Schreibungen bekanntlich nicht massgebend sind.

Von den Ruinen, die man fur das Diktynnaion hait, wird ausdriicklich berichtet, dass sie von

Stadtmauern nicht umgeben waren. Pashkv, Travels in Crète II 29 f.
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Yorausgesetzt aber. AiXTUwa sei zugleich Name der Gôttin und

einer Stadt gewesen, so mûsste er hier ah Stadtname wegen der Bei-

schrift KPHT(ô)v) Bedenken rufen. Denn mir Gleichnamigkeit der

Stâdte pflegte zu einer derartigen Angabe der geographischen Lage

zu fûhren, 1 und der Unterscheidung von einem gleichnamigen Orte

bedurfte gerade das Diktynnaion nient KPHT(ô)v) steht also verniut-

lich fur den in Gortyna und Kydonia prâgendeu xoivôv Kqtjtcov, an

welch' letzterem Orte, in dessen Gebiet das Heiligtum lag, die Diktvn-

namûnzen geprâgt sein mûssen. Auf Kydonia weisen auch die Kupfer-

mûnzen mit AIKTVNNA hin, die Svoronos der von ihm so genannten

Stadt gibt und die auf der Rs. die sonst nur auf Mûnzeii des xoivôv

aus der Zeit Domitians vorkommeude Aufschrift 6Y0HNIA C6BACTH
fûhren ;

- ferner die Korybantengruppe auf Silber und Kupfer des

xoivôv, 3 und wie wir spâter sehen werden, der Name AiXTUvva auf

sicheren Mûnzen des Bundes. Auch die Ziveisprachigkeit unserer Sil-

bermûnze, deren Vs. mit der eines rômischen Denars zu verwechseln

âhnlich ist, spricht nicht fur deren Prâgung in einem abgelegenen

Orte, sondern vielmehr fur die iu einer der Hauptstàdte der Insel. 4

YVenn Svoronos ferner findet, die Aufschrift AIKTVNNA neben

dem Hirsch der Kupfermûnzen ô zwinge geradezu zu der Billigung

seines Yorschlages, 'parceque jamais on n'appelle du nom de Diktynna

le cerf même', so ist dagegen wiederum einzuwenden, dass selbstver-

stândlich hier nicht der Hirsch benannt werden soll, sondern dass

die Beischrift der Diktynna genannten Gôttin gilt, deren Symbol der

Hirsch war. Das Vorkommen von Gôtternamen neben Gôttersymbolen

ist in der Numismatik keine seltene Erscheinung, z.B. SVnoCIA neben

1 In der Regel geschah dies mittelst einer Prâposition év, jiqôç, imàj xouà. èni; hâufig

begnûgten sich indes die homonymen Stâdte mit ihrem einfachen Xamen. Die Form
KPHTEI AHI. TOPTV u. lEPAnvTNIOl, die hundert Jahre frûher einmal auf kretischen

Mûnzen vorkommt, kann hier zurn Vergleich gar nicht in Betracht fallen.

* Vgl. Svoronos a. a. O. 121, 1-3 u. 343, 53 u. 54.

» A. a. O. 336. 9 Taf. XXXII 11. 342, 48 u. 343. 52 Taf. XXXIII 14.

* Ein anderes Beispiel zweisprachiger Silbermûnzen, aus Xeros' Zeit ist fur Kreta nicht

vôllig gesichert, s. Svoronos a. a. O. 339 l 31-33 Taf. XXXII 26-28; I.-B. Griech. Mûnzen
164 f. 465-467.

* A. a. O. 121, 1-3 Taf, XI 1 u. 2.
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dem Fûllhorn der Euposia, 1 HPHZ neben dem Pfau, 2 A9HNA2 AAEIAZ

(Tegea) und A. APEIAZ (Pergamon) neben der Eule, A. NIKH<J>OPOY

(Pergamon) neben Tropaion oder Enle, AnOAAftNOZ (Tanromenion)

neben Dreifnss und (Apollonia 111.) neben Obelisk, N6IKH neben Tro-

paion (Nysa), 06A ÎTlCIAIKH (Kibyra) neben dem Korbe der Gôttin, 3

DEANAI AVGVSTAI (Patrai, Nero) neben Hund, Kôcher und Bogen 4

u. s. w. Wenn die Mehrzahl dieser Namen in der Genetivform stehen,

so ist dies ohne Belang, da dièse Form auch in Beischriften zu den

Gôtterbildern selbst oft vorkommt, z. B. AIOZ (Syrakus, Akragas),

APEOZ (Mamertnier), KOPAZ (Agathokles), APTEMIAOZ (Perga) u.s.w.

Nach dem Gesagten scheint es min festzustehen, dass nach wie vor

AIKTVNNA als Name der in Bild oder durch ihr Symbol dargestellten,

der Artemis âhnlichen Gôttin aufzufassen- ist. Auf Kupfer des kreti-

schen xoivôv aus Domitians u. Traians Zeit erscheint sie als AIKTVNNA

ZEBAZTH in Gestalt der jagenden Artemis. 5 Diktynna ist demnach

nicht mit einer der Nu^iqpai MeÀicci oder Aixtaîai MeÀiai, welche Baum-

nymphen, 6 nicht Begleiterinnen der jagenden Artemis waren, zu iden-

tificieren, sondern vielmehr mit Britomartis Diktynna in ihrer Ver-

schmelzung mit Artemis. In welcher Weise aber die Gestaltung des

Mythos vor sich ging, dem zufolge Diktynna, die sonst als Tochter

des Zeus zu gelten pflegte, nach Aufgabe dieser Abstammungssage die

Pflege des Zeuskindes unter dem Schutze der Korybanten ûbernahm,

darûber schweigen die Uberlieferungen. Es muss hier einer der Wider-

sprûche vorliegen, denen man in den verschiedenen Versionen einer

Sage hâufig begegnet. So treffen wir ja, wie die Mûnzen N. 412-414

zeigen, auf Kreta selbst zwei verschiedene, aber gleichzeitige Mûnz-

bilder mit der Darstellung des Zeuskindes, das einemal auf dem Arme
der Amaltheia, vermutlich in Gortyna geprâgt, das andere mal auf

dem der artemisâhnlicheu Diktynna zwischen Korybanten.

1

I.-B. Lydische »Stadtmùnzen 108f., 128 f.

8
I.-B. Monnaies grecques 301 f.

8
I.-B. Kleinas. Munzen 525, 3.

* I.-B. Zur griech. u. rotn. Munzkunde 1908, 275 Taf. X 15.

& Svoronos a. a. O. 343, 55 Taf. XXXIII 17 u. 344, 63 Taf. XXXIV 1. Der Arteinistypu>

anderer Munzen des xoivôv (Taf. XXXIII 7, 8, 13, XXXIV 10, 15, XXXV 12, 22) kdnnen
ehenfalls auf Diktynna hezogen werden.

,; Svoronos a. a. O. 122. Vgl. Roschers Lexikon s. v. Melia, Melissa.
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415. Br. 20.— TTANAH 1., MOC Z6VC r. Kopf des Zeus Pandemos

rechtshin.

Rs. CVNNA L, A6ftN r. Stehende Amaltheia mit Thurmkrone

rechtshin, die Rechte am Scepter, auf dem 1. Arm das ihr zuge-

wandte Zeuskind; vorn zu Fûssen stehende Ziege rechtshin, den

Kopf zu der Nymphe emponvendend.

Paris. Ch. Lenormant, Nouv. gai. niyth. 88 Taf. XIV 1 7, \vo die

Beschreibung K}'bele mit Atyskind nebst Hund oder Wolf lauteL

Berlin (m. S.).— Tafel IX N. 9.

416. Br. 28.— M OTTGA MAKP ANTftNeiNOC AIAAOV K. Brustbild

des Diadumenianus mit Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. CVNN Al. ASftN r. Ebenso.

M. S. Kleinas. Mûnzen 296, 24 Taf. IX 1 8 ; hier Tafel IX N. 1 0.

417. Br. 2>2.— AVT KAI n AIK 1. TAAAHNOC (so) r., C 6B i. F.

Brustbild des Kaisers mit Lorbeer, Panzer u. Mantel rechtshin.

Rs. CVNNAA6 1., QN 6TTI A r., PX K6A COV i. F. Dieselbe

Gruppe (Amaltheia mit Kalathos) auf Basis unter einem von

zwei korinthischen Sàulen getragenen Bogen.

Berlin (m. S.). I.-B. Griech. Mûnzen 225, 744 a
.— Tafel IX N. 11.

Vgl. a.a.O. N. 744b Taf. XIII 4.

Dieselbe Gruppe findet sich noch auf manchen anderen Mûnzen

von Synnada, in der Gestaltung stets uuverândert ; nur als Kopf-

schmuck der Gôttin wechseln ab und zu Mauerkrone und Kalathos.

418. Br. 24.— AYT KAIC T AIAIOE AAPI >NTUJNINOC EVC]. Kopf

des Pius rechtshin.

Rs. [AAPIANUJN] 1., AirEAlUUN r., im Felde links tnP (Jahr 185),

rechts MH N. Stehende Amaltheia in Doppelchiton und Peplos

von vorn, Kopf rechtshin, im r. Arm FtUlhorn, auf dem linken

das ihr zugewandte Zeuskind. Im Feld 1. Kopf und Hais einer

Ziege rechtshin.

Univ. Bologna. I.-B. Monn. grecques 349, 8.— Tafel IX N. 12.

Die Ziege kann hier zugleich das Stadtwappen und die Xâhrerin

des Zeuskindes darstellen.

10
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419. Br. 26.— IM C M AVR AN 1., TONINVS AVG r. Brustbild des

Elagabalus mit Lorbeer, Panzer und Mantel r.

Rs. COL AVR PIA 1., METRO SID r. Stehende Amaltheia in Dop-

pelchiton und Peplos von vorn, Kopf linkshin, die Rechte am
Rûcken einer vor ihr stehenden Ziege linkshin, auf dem 1. Arm
das nackte Zeuskind von vorn. Im Felde 1. Wagen der Astarte

(Wahrzeichen der Stadt).

Lôbbecke.— Tafel IX N. 1 3.

Paris. Mionnet V 387, 343; Babelon, Achéménides 264, 1818.

Rouvier, Journ. intern. de num. V 270, 1539 Taf. X 9.

Dièses sidonische Mûnzbild scheint bis jetzt nicht erkannt worden

zu sein. Zu ihm steht in keiner Beziehung der Astartewagen, der als

Typus oder Beizeichen hâufig auf den sidonischen Mûnzen erscheint

A M Y MON E

420. Br. 23.— [AVT ANTU)N6I] 1., NOC 6VC6BHC r. Kopf des Pius

mit Lorbeer rechtshin.

Rs. APreiUU[N]. Poséidon in langem Chiton und flatterndem Man-

tel rechtshin ausschreitend, in der Linken den geschulterten

Dreizack, die Rechte nach der fliehenden Amymone vorgestreckt,

die in der Rechten einen Zweig oder Schilf zu halten scheint

Berlin (m. S.). I.-B. Monn. grecques 175, 104 Taf. II 66; Over-

beck, Poséidon 390, 20 Taf. VI 32; Imhoof u. Gardner, Num.

connu, ou Pausanias, Lerna Taf. M 2 ; hier Tafel IX N. 1 4.

Eine Glaspaste des Brit. Muséums stellt die Unterredung zwischen

Amymone und Poséidon dar. 1

Von den drei Bildern, die in das Supplément des Num. Commen-
tars zu Pausanias 163 Taf. GG 18-20 aufgenommen sind und eben-

falls Amymone darstellen sollen, ist nur das eine N. 1 9 auf die Danaïde

zu beziehen. Sie erscheint hier als Nymphe des nach ihr benannten

oder lernâischen Quells.

* Babelon, Guide du Cab. des méd. et ant. 1900, fig. 169; Svoronos, Die Funde von Anti-

kythera 1903, 64 Abb. 52.
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421. Br. 26.— Vs. nicht angegeben.

Rs. AP [re] 1., IUUN r. Amymone linkshin an einem Fels sitzend,

auf den sie die Linke stûtzt; in der vorgestreckten Rechten

Krug(ï\ zu Fûssen Hydria.

Paris.— 72^/ IX N. 15.

Amymone pflegt man auch die von Poséidon geraubten Nymphen
auf den folgenden Mûnzen von Adramytion und Kyme zu nennen ; sie

stellen aber sicher Localnymphen dar, ûber deren vermutlich sehr spât

entstandenen Mythen nichts bekannt ist

422. Br. 38.— -AVTKP-K-M.AV L, P C6B AAGIANAPOC- r. u. untem

Brustbild des Kaisers mit Lorbeer, Panzer u. Mantel rechtshin.

Rs. CTP AV L, P KAA oben, AAIOV r., AAPAMVT HNQN i. A.

Poséidon in langem Gewand und aufgeblàhtem Mantel links-

hin schreitend, in der Linken Dreizack, die Rechte vorgestreckt

nach einer auf die Kniee gesunkenen Nymphe linkshin, die den

Kopf zurûckwendet und beide Arme zur Abwehr erhebt; ûber

diesen der durch die fliehende Bewegung aufgeblâhte Peplos.

Hinter Poséidon Baum(?)

Wien. Eckhel, Syll. 35 Taf. IV 3 ; hier Tafel IX N. 16.

Ygl. Sestini, Lett. num. contin. VIII 28, 18; Brit Mus. Kat.

Mysia 6, 20 Taf. 111.

423. Br. 30.— -A-K-TT- AI-OVAA6PIANOC Brustbild des Kaisers mit

Lorbeer, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. en-eATTIA 1., H<|)|0 r., PO V i.F. L, KVMAIftN i.A. Stehen-

der Poséidon mit nacktem Oberkôrper linkshin in einer Hippo-

kampenbiga, Kopf rechtshin, die Rechte am Dreizack, im 1. Arm
eine sich strâubende geraubte Nymphe mit nacktem Oberkôrper.

Berlin (m. S.). Overbeck, Poséidon 341 f. Taf. VI 31 ; hier Tafel

IX N. 1 7.

Brit Mus. Kat. Troas etc. 122, 1 50.

Vgl. Kat. Allier Taf. XIII 27, ohne Beamtenname, Wellen unter

den Hippokampen.

An Ame oder Kanake, wie Cavedoni Spic. 1 5 7 f. vorschlâgt, ist

hier wohl nicht zu denken.
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AR I A DN E

Auf Ariadne versuchte ich S. 130 die bakchische Nymphe von

Kydonia zu beziehen.

Obgleich die Minostochter ursprûnglich einen hôhereu Rang

einnahm als den gewôhnlieher Heroinen nnd Nymphen, lasse ich hier

die Beschreibnng ihrer Darstellnng in Grnppen dennoch folgen. In

zwei derselben erscheint sie schlafend, wie Dionysos nnd sein Gefolge

oder nur letzteres sie finden, in einer anderen ini Hoc/tzeitssuov mit déni

Gotte nnd von Eros begleitet, Bilder, die vermntlich Wandgemâlden

entnominen sind. Mit dem letzteren zeigt ein anderer Hoehzeitszug

des Dionysos auf Mûnzen, der mit der Nymphe Nikaia (s. Tafel X
N. 1 3), grosse Âhnlichkeit.

424. Br. 42.— AV K M AVP CEVH AAEIANAPOC AVr. Brustbild des

Kaisers mit Lorbeer und Panzer rechtshin.

Rs. TTEPI|N0IWN B 1-, NEUXOPUM i, IWJNJM i- F. Steheuder ju-

geudlicher Dionysos mit Epheu bekrânzt von vorn, ùber dem

Rùcken Nebris oder Mantel, die Rechte am Thyrsos, die

Linke an der Schulter eines Satyrs, dem ein zweiter mit ausge-

breiteten Armen linkshin voran eilt. Zur Rechten des Gottes

der herspringende gehôrnte Pan mit Pedum in der Linken,

die Rechte an der Schulter des rechtshin stehenden Sik)is mit

nacktem Oberkôrper, der beide Hânde auf einen Stock stûtzt.

Dionysos steht in Betrachtung der vor ihm linkshin liegenden

und schlafenden Ariadne^ zu deren Fûssen ein Hiindchcn

wacht, den Kopf der Gôttin zuwendend.

Berlin (Lôbbecke). - Tafel IX N. 1 8.

Gotha. I.-B. Num. Zeitschr. 1884, 235, 8 Taf. IV 5.

Paris. Mionnet I 412, 324.

425. Br. 44.— Bronzemùuze von Pergamon mit Sept. Severus u. Julia

Domna, und schlafender Ariadne von Pan und einer Mainade

entdeckt (s. unteu 'Bakchische Nymphen' Pergamon).

Berlin.— Tafel IX N. 19.

Dressel, Z. f. N. XXIV 74 f. Taf. III 13.

Kat Brit. Mus. Mysia 152, 314 Taf. XXX 8.
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426. Br. 39.— A K T M A6KI0C TPAIANOC. Brustbild des Kaisers mit

Lorbeer und Panzer reclitshin.

Rs. 6TT AVP ATT<t>IANOV TOV K A0HNAIOV APX A, i. F. 1. KA,

obeu I CT6, r. <t>ANH4>, i. A. MAIONftN. In einer Pantherbiga

rechtshin die sitzendeu Dionysos und Ariadne, der erstere mit

naektem Oberkôrper, den Thyrsos in der Rechten, die Linke

auf die r. Schulter der mit dem ânnellosen Chiton bekleideten

Ariadne legend. Dièse, den Kopf dem Gotte zugekehrt hâlt in

der Linken einen Zweig mit Weintrauben. Uber den Panthern

der rechtshin fliegende Eros, mit beiden Hânden eine Fackel

vor sich haltend.

Paris.— Tafel IX N. 20.

Vgi Mionnet IV 67, 359; P. Seguin, Num. mod. raax. Taf. 29;

Madden, Xum. Chron. 1866, 215 Taf. VII 3.

BER OE

427. Br. 30.— IMP CAES M AVR AN 1., TONINVS AVG r. Brustbild

des Elagabalus mit Lorbeer, Panzer und Mantel r.

Rs. COL IV A 1., VG FEL r., BER im AbschnitL Poséidon, die

Chlamys uni die Leuden, rechtshin vorschreitend, Kopf links-

hin, Dreizack im 1. Arm, mit der Rechten Beroe am 1. Arm fas-

send; dièse, in umgùrtetem Chiton u. Peplos, mit dem 1. Knie

am Boden, schôpft YVasser mit einem Krug in der gesenkten

Rechten, wendet ûberrascht den Kopf gegen den Gott und

erhebt die Linke mit gespreizten Fingern.

M. S. Overbeck, Poséidon 340 f. Taf. VI 30; hier Tafel IX N.21.

Vgl. Babelon, Achéménides 186, 1301 f. Taf. XXV 23; Rouvier,

Joiirn. int de num. III 301, 578 Taf. IA 4.

Die Gruppe dieser Mûnze bildet ferner den Akroterienschmuck

des Giebels des Astartetempels auf Mùnzen der Colonie Ben-tus mit

Macrinus (Babelon a.a.O. 182, 1279 Taf. XXV 21, Rouvier a.a.O.

2 ~. 5b6 Taf. IA' 1), mit Diadunieuianus (Babelon 183, 1286, Rouvier

298, 570 Taf. IA' 2, Berlin, m. S. Tafel IX N. 22) mit Elagabal
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(Babelon 184, 1294 £., Rouvier 300, 574) und mit Gordian (Babelon

188, 1321 f. Taf. XXVI 5, Rouvier 306, 597-602 Taf. IA' 14). Ûber

den Mythos s. Overbeck a. a. O.

D A PHN E

Darstellungen der Daphnesage sind aus Mûnzen der Colonie Ale-

xandria Troas und von eiuer der Apollonia genanuten Stâdte bekannt; 1

beide, besonders die der letzten Stadt, sind ungewôhnlicli roh aus-

gefûhrt

428. Br. 20.— M[ACRINVS] 1., PIVS AVG r. Brustbild des Kaisers mit

Lorbeer und Panzer rechtshin.

Rs. [COL ALEJXAN 1. und oben, [AVG] TRO i. A. Nackter

Apollon mit fliegender Chlamys rechtshin eilend, mit der Rech-

ten nach der vor ihm fliehenden und eben mit beiden Hânden

den Baum umfassenden Daphne greifend. Der am Rûcken auf-

geblâhte Peplos zeugt noch von der Fluchtbewegung.

Lôbbecke. Z. f. N. XV 42 Taf. III 1 1 ; hier Tafel X N. 1

.

Vgl. Overbeck, Apollon 509, 1 5.

429. Br. 24.— KOPN C 1., AAQNINA C6 r. Brustbild der Saloniua

rechtshin.

Rs. ATTOA 1., AQ r., NIATftN i. A. Nackter Apollon linkshin

eilend, Bogen in der gesenkten Linken, die Rechte nach der

vor ihm linkshin auf die Kniee gesunkeuen Daphne streckend,

die zurùckgewandten Kopfes den Baum umfasst.

Berlin. Z. f. N. VII 218.— TafélX N. 2.

M. S. u. Inv. Waddington N. 2252.

Sestini, Descr. 370, 8 beschreibt ein âhnliches Stûck mit Julia

Domna. Seine Angabe, dass uni den Baum eine Schlange sich winde,

ist ohne Zweifel unrichtig. Andere Stûcke mit Otacilia Severa und

Commodus beschreibt Hasluck, Num. Chron. 1906, 32 u. 1907, 440.

1 Man pflegte dièse Mûnzen Apollonia Salbake zu jçeben ; nach den Fundorteu eweier

Exemplare komnit aber die Stadt am Ryndakos in Betracht, Haslnek, N'uni. Cbron. 1906,

32, 18 und 1907, 440, 22.
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HEROPHILE

Da ihrem Wesen nach die Sibyllen Najaden sind, so ist hier auch

die Herophile aufzunehmen. Ausser einem Bilde derselben auf Mûu-
zeii von Gergis aus hellenischer Zeit (S. 110 N. 315) sind andere aus

Prâgungen des I. nnd 2. Jalirhtmderts v. Chr. von Kyme n. Erythrai

bekannt

430. Br. 21.— Brustbild der Sibylla mit Tânie nnd Gewand linkshin,

in der rechten Hand einen Lorbeerzweig emporhaltend.

Rs. KYMAI 1., QU r. Stehende Isis mit Scepter nnd Horos anf

déni 1. Arm rechtshin.

Berlin (m. &>— TafelJL N. 3.

Z.f. X. XX 279, 31 Taf. X 15.

431. Br. 19.— [KVMAIj 1., ftN CIBVAAA r. Kopf der Sibylla mit Tânie

rechtshin.

Rs. ETTI CTPA 1., lEPftN . . r. Stehender Apollon in langem Ge-

wand rechtshin vor einem Dreifnss, Plektron in der Rechten,

im 1. Arm Lyra.

Mus. Winterthur.— Tafel X N. 4.

L-B. Kleinas. Mûnzen 47, 4.

Ein anderes Stûck, mit dem Kopfe gleichen Stempels, zeigt Deine-

ter auf der Rs. Z. f. N. XX 279, 32 Taf. X 1 6.

4-32. Br. 15.— Die Sibylla linkshin auf einem Felsen sitzend, in der

erhobenen Rechten Lorbeerzweig mit Tânien. Yon einem Lor-

beerkranze umgeben.

Rs. EPY AHMHTPIOZ AHMHTPI OY in fûnf Zeilen.

Berlin (m. S.).— Tafel X X. 5.

Ygl. L-B. Monn. gr. 288, 63 a
u. Griech. Mûnzen 1 1 7. Die Mùnze

konimt auch mit anderen Beamtennamen vor.
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433. Br. 1 7.— 6PY0PA r., IQN 1. Brustbild der Athena rechtshin.

Rs. 06 1 A L, CIBVAAA r. Ebenso, die Gôttin steift den 1. Ann
hinter sich an den Felsensitz.

Berlin.— Tafel X N. 6.

I.-B. Griech. Mûnzen 288, 63 Taf. VIII 27.

434. Br. 17.— AVT KAI A L, AV KOMOAOC. Brustbild des jugend-

lichen Kaisers mit Lorbeer und Mantel rechtshin.

Rs. eni-A-AI-A L, AVCIMAXO- r., 6PV i. A. Die sitzende Sibylla

linkshin, das Kiun auf die rechte Hand, die Linke auf den

Fels gestùtzt

Mûnchen.— Tafel Y. N. 7.

I.-B. Griech. Mûnzen 1 1 7, 294 Taf. VIII 26.

In derselben sinneuden Stellung erscheint Herophile I.-B. Monn.

gr. 288, 63\ Griech. Mûnzen 117, 295, Kat. Allier Taf. XV 1, Kat.

Brit Mus. Ionia 150, 272 f. Taf. XXXVIII 10.

IDE

S. unten, Bergnymphen, Skepsis.

K R ET H E ÏS

435. Br. 24.— OMHPO[C] 1. Sitzender Homer mit nacktem Oberkôrper

rechtshin, die Rechte am Scepter, in der Linken Buch (die Ilias).

Rs. KPH0HIC 1. KVMAIftN r. Die steheude Nymphe Kretheïs,

Mutter des Homer, in Chiton und Mantel linkshin ; mit der

Rechten lûftet sie den Mantel, in der Linken hait sie schràg

ein Schilfrohf.

Berlin.— Tafel X N. 8.

Paris. Vgl. Mionnet Suppl. VI 1 5, 1 1 9.

436. Br. 23.— Ebenso, mit KYMAI L, ftN r.

I.-B. Monn. .grecques, 273, 224 a

;

Vgl. Mionnet III 9, 50, wo aber die Gestalt rechtshin stehend,

verschleiert und in der Linken zvvei Schilfrohre (?) schulternd

erscheint
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Nach der gelâufigsten Sage soll Kretheïs die Geliebte des Fluss-

gottes Mêles gewesen sein und ain Ufer des Flusses den Horner gebo-

ren haben. In Kynie, das sich mit anderen Stâdten nm die Ehre

stritt, Homers Geburtsort zu sein, ging vermutlich eine âhnliche Sage,

in der an die Stelle des Mêles ein anderer Fluss, der Xanthos oder

Hernios getreten war. Anf den Fluss dentet das Attribut der Nymphe,

das Schilfrohr.

M V T I L Ë X E

In den Kreis eponymer Heroinen oder Xymphen kann anch die

Mytilene gezogen werden, deren Name auf der folgenden Mûnze in

der Dialektfonn MvTitéwa erseheint 1

437. Br. 24.— AOMITIA r., C6BACTA 1. Brnstbild d. Domitia rechtshin.

Rs. MYTIA6NNA in vier Zeilen auf beide Seiten der Eponyme
verteilt Dièse, als Stadtgôttiv mit Thurmkrone, steht rechtshin,

berûhrt mit der gesenkten Rechten ihr Gewand und hâlt auf

der Linken die Herme des bàrtigen Dionysos.

Berlin (m. S.).— Tafel X N. 9.

I.-B. Griech. Mûnzen 110, 253 Taf. VIII 18.

BriL Mus. Kat Troas etc. 205, 197.

X I K A I A

Der nicht alte Mythos von den Beziehungen des Dionysos zu der

Najade Nikaia und der Grundung der Stadt Nikaia spiegelt sich wi-

der in einer Reihe von Mûnzbildern dieser Stadt.

38. Br. 27. — AVT KAI AAPIAN 1. ANTHNeiNOC r. Brnstbild des

Pins mit Lorbeer und Aigis rechtshin.

Rs. NEIK 1., AIA r. Brnstbild der Xikaia mit Thurmkrone, Epheu-

kranz u. Gewand rechtshin, im Rûcken Kôche>\ vor der Brust

Bogen.

M, S.— Tafel X N. 1 8.

Paris. Mionnetll 452, 220 ; vgl. Sup. \
T

95, 496 mit Marcaurel u.a.

1 Drexler. Roscher's Lexikon II 3325 f.
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Die Thurmkrone bezeichnet die Nymphe als Stadtgôttin, Bogen

und Kôcher charakterisiereu sie als AaYtt>P6À.oç 'Aoteuiç â\h) und

der Epheukranz scheint auf ihr Verhâltnis zu Dionysos zu deuten.

439. Br. 29.— AV K M AVP 1., ANTQN6INOC r. Brustbild des bârti-

gen Marcaurel mit Lorbeer rechtshin.

Rs. N
1

1 1., KAIA r. Ebenso, ohne Kôcher und Bogen.

Berlin (m. S.). I.-B. Journ. intern. de num. I 25 f., 30 Taf. B' 1 5.

Vgl. Kat. Brit. Mus. Pontos etc. 159, 45 Taf. XXXII 15 mit

Commodus.

440. Br. 29.— Vs. ebenso, Brustbild mit Lorbeer und Mantel.

Rs. NEIK 1., AIA r. Die stehende Nymphe mit Thurmkrone links-

hin, Kantharos in der Rechten, die Linke gesenkt. Hinter

Nikaia Baum, uni den sich eine Schlange windet

Iuv. Waddington N. 405. I.-B. a. a. O. 26, 31 Taf. B 16; hier

Tafe/X N. 11.

Die Nymphe scheint hier in déni Augenblicke dargestellt zu sein,

als sie von dem Brunnen getrunken hatte, dessen Wasser durch den

ihr nachstellenden Dionysos in Wein verwandelt worden. Als dyafroç

ôai^icov, Dâmon des Weiues oder als Dionysos selbst ist wohl die

Schlange aufzufassen. l

441. Br. 29.— 0AVCTEINA 1., CEBACTH r. Brustbild der jùngeren

Faustina rechtshin.

Rs. NIKA 1, lEftN r. Sitzender jugeudlicher Dionysos mit nack-

teni Oberkôrper rechtshin, in der Rechten Thyrsos, die Linke

uni die neben ihm sitzende Nikaia gelegt ; dièse, im Chiton und

mit Thurmkrone auf dem Kopfe von vorn, hait in der Linken

ebenfalls einen Thyrsosstab.

Berlin (Fox),— TafelX N. 12.

Cf. Mionnet Suppl. V 97, 5 1 5 und 5 1 6.

Ahnlich, mit Septimius Severus, Catalogue de Magnoucour 37

Taf. I 310.

Preller-Robert, Griech. Myth. 542, 3; 714, I
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442. Br. 28.— IOVAIA 1., AVrOVCTA r. Brustbild der Julia Domna
rechtshin.

Rs. NIKAI oben, 6Î2N i. A. Die Gruppe der sich umschlungen

halteudeu Dionysos und ATikaia (wie Dionysos und Ariadne auf

N. 426, aber die Nymphe mit dem gekrônten Kopfe linkshin

dem Gotte zugewendet), auf einem von einem Kentaurenpaar

im Schritt rechtshin gezogenen Wagen, dessen Seite mit einem

liegenden Panther verziert ist; der mânnliche Kentaur wendet

deu Kopf zurûck, der weibliche blâst die Flôte; vor ihnen

schreitet der gehôrnte, sonst menschlich gefonnte Pan rechts-

hin, den Kopf zuriickwendend, die Rechte am Gûrtel der

Kentaurin, in der Linken Nebris und Pedum ; ûber dem

Rûcken des Gespannes stehender Eros, linkshin dem Gôtter-

paar zugewendet.

Paris. Mionnet Suppl. V 1 1 3, 616.— Tafel X N. 1 3.

Vgl. Drexler, Z. f. N. XIII 286 ff.; L-B. a.a.O. 26, Anm. 5.

Dièses Hochzeitszuges ist bereits oben S. 1 48 gedacht

443. Br. 28.— AVT OVAAEPIANOC TAAAIHNO C CEB. Die einan-

der zugekehrten Brustbilder der Kaiser mit Strahlenkrone,

Panzer und Mantel.

Rs. OIKIC
|

TAI N
|
IKAI

i

EON. Stehende Nikaia (als alh] "Aoxefiiç)

mit Kalathos rechtshin, Bogen in der Rechten, die Linke dem
ihr gegenûberstehenden jugendlichen Dionysos reichend, der

den Thyrsos in der Linken hâlt; zu Fûssen des Gottes Panther

Beide Gottheiten sind mit dem kurzen Chiton bekleidet.

Brit. Mus. Kat. Pontos etc. 175, 147, mit angeblich Artemis und

Dionysos.— Tafel X N. 14.

Dionysos XTiOTr|ç kommt auf nikâischen Mùnzen hâufig vor, 1
sei

es in seiner gewôhnlichen Gestaltung, sei es in einer Quadriga von

Elephanteu, die an den indischen Zug des Gottes erinnert Die eben-

falls als xtiott]ç bezeichnete Gôttin der Londoner Mûnze kann nur die

Nymphe darstellen, zu deren Ehren Dionysos die Stadt Nikaia erbaute.

Dies hat schon Drexler, Roschers Lex. III 305, richtig erkannt.

1 Auch Herakles und Asklepios erscheinen dort als xxîoTau
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Andere Mûnzbilder, die auf Nikaia bezogen werden, die mit dem

Elephantenkopf miter den Fûssen ' und die mit der eista mystica,

stellen nicht die Nymphe, sondern Dionysos dar. 2

In den Kreis der Bilder des Dionysos mit Nikaia kann anch eines

dièses Gottes mit Satyros gezogen werden, 3 da nach M'emnon letzte-

jrer der Solin der beiden ersten war.

Zum Schlusse ist noch ein Typns der Nikaia als Stadtgôttin zn

verzeichnen.

444. Br. 23. -- r IOV OVH MAIIMOC K Brustbild des Caesars mit

Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. NIKAI I, EftN r. Sitzende Nikaia mit Thurmkrone linkshin,

den Kopf zurùckwendend, die Rechte am Thyrsos, im 1. Arm
FuiIIioru.

M. S. I.-B. Kleinas. Mùnzen 1 0, 4 ; hier Tafel X N. 1 5.

Vgl. Mionnet Suppl. V 146, 846 f.

Vielleicht ist auch die Neixanvr| der Kilbiancr als Nymphe aufzu-

fassen; denn der wohl einen Brunnen darstelleude Lôwenkopf steht

ohne Zweifel in Beziehung zu dem Brnstbilde.

445. Br. 22.— KIABIA 1., NQN N8IKAHNH. Brustbild einer Stadtgôttin

mit Thurmkrone und Gewand rechtshin ; davor LôweukopJ

rechtshin.

Rs. rPAMMAT6V r., C T6IMOKAHC Sitzender Zeus mit Schale

und Scepter linkshin.

Berlin (m. S.). I.-B. N.Z. XX 1 0, 1 Taf. I 8; hier Tafel X N. 1 6.

Aus der Zeit Domitians. In dem Miniaturbilde zu Nikandros' Ge-

dichten, von dem a. a. O. 3 die Rede war, ist vielleicht in der dem

Kaystros oder Kilbos gegenûber sitzenden Figur ebenfalls die Quell-

ilymphe als Stadtgôttin zu erkennen.

1 Kat. Brit. Mus. Pontos etc. 154, Ib Taf. XXXII I ; Mionnet II 4 5'». 367.

1 Vgl. I.-B. a. a. O. 27.

I -B. a. a. O. 31, 44 Taf. B' 22.
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N Y S A

446. Br. 20.— AVR AN TONINVS. Kopf des bàrtigen Caracalla mit

Lorbeer rechtshin.

Rs. COLO IV 1., CASSA r. Stehende Xymphc in Doppelchiton

und Peplos von vorn, Kopf rechtshin, in der erhobenen Rechten

Kranz, im 1. Ann Fiïlllmni nnd das daran gelehnte nackte

Bacc/ruskiiid linksh in

.

Berlin (m. S.). I.-B. Monn. grecques 68, 34.

447. Br. 23.— IMPC . . . PHILIPPS. Brnstbild des Kaisers mit Strahlen-

krone nnd Mantel rechtshin.

Rs CASSANDR .. Ebenso, statt des Kranzes hâlt die hier mit

dem Kalathos geschmùckte Nysa eine Wsintraube.

Berlin (m. S.) a. a. O. 6& o. - Tafd X X. 1 7.

Anf den meisten anderen Mùnzen der Colonie Cassandrea hebt die

Nymphe mit der Rechten, ohne Attribut, eine Faite des Peplos in die

Hôhe, z. B. AnL Miinzen Xordgriechenlands III Taf. XII 1 1 u. 1 2.

Kranz (Epheu) und Fullhorn findet man als Attribute der Xysa

auch auf Vasen- und Reliefbildern. '

Mionnet Suppl. IV 200, 51 beschreibt nach \
r
aillant eine Mûnze

von Zakynt/ios mit dem Bildnisse Marcaurels und einer Frau mit Kind

im Arm; Gardner Niim. Chron. 1885 107, 7 Taf. III 22 eine andere

mit Sept Severus und einer verschleierten Frau mit Fackel, nach

deren Abbildung aber ebenfalls auf ein Kind statt Fackel zu schlies-

sen ist Im Abguss liegt mir ein âlfnliches Stûck mit Marcaurel aus

der Bibliothek in Turin vor, worauf die von vorn stehende weibliche

Gestalt, mit Schleier, der die gesenkten Arme verhûllt und dessen

Enden auf beiden Seiten bis auf den Boden reichen, den Kopf einem,

ihr auf der 1. Schulter sitzenden nackten Kinde zuneigt In dieser

Figur, in der weder eine Nymphe, noch ein Pflegekind zu erkennen

sind, mochte man etwa eine Frau, die dem Eros lauscht, vennuten. 2

1 Heydemann, Dionysos' Geburt und Kindheit, Halle 1885 S. 22. 23 e
. 24 f., N. 28.

2 Vgl. den Typus der Fam. Cordia Babelon I 383, 1.
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Dagegen bieten die Kupfermùnzen von Nysa Skythopolis in Sama-

rien einige Bilder der Nysa, fur die ich allerdings nnr anf die Beschrei-

bungen de Saulcy's, Num. de la Terre - Sainte, zn verweisen vermag.

S. 288 mit Elagabal, sitzende Nysa, das Dionysoskind nâhrend,

in einem Tempel.

» 289 Gordian N. 2, zwei stehende Gôttinen mit Scepter, die

eine mit Thurnikrone nnd Kind auf der Hand, die andere

ihre Hand dem Kinde entgegenhaltend.

» 289 Gordian N. 5, sitzende Nysa, das Kind an der Brust

PHTHI A

448. Br. 22.— Ain 1., 6QN r. Brnstbild des Zens mit Lorbeer nnd

Gewand rechtshin.

Rs. HMIO 1., [B6AIN] r. Phthia in Doppelchiton n. aufgeblâhtem

Schleier mit vorgestreckten Armen rechtshin eilend
; ihr voran

geht eine grosse Taube, den Kopf zurùckwendend. Zu Fûssen

der Nymphe nmgestûrzter Krng(?).

Brit. Mus.— Tafel X N. 1 8.

Kat Pelopon. 1 8, 3 Taf. IV 1 3.

I.-B. und Gardner, Num. Comment, on Pausanias 87 Taf. R 24.

Ûber den Mythos der Phthia und den in eine Taube verwandelten

Zens s. Eckhel, num. vet. auecd. 1 1 8 Taf. VIII 1 0.
l In dem Mùnz-

bilde erscheint Phthia im Begriffe die herum trippelnde, noch nicht

als Zens erkannte Taube einzufangen.

PEJRENE

449. Br. 26.— IMP M ANTO L, NINVS AVG r. Brnstbild des Marcau-

rel mit Lorbeer und Mantel rechtshin.

Rs. CLI L, COR r. Sitzende Peirene mit nacktem Oberkôrper links-

hin, in der Rechten ein auf dem r. Schenkel liegender Krug,

aus dem Wasser trâufelt, die Linke auf den Felssitz gestùtzt.

Berlin. Z.f.N. XXIV 53 Taf. II 1 I ; hier Tafel X N. 19.

' Das von Eckhel publicierte Exemplar, aus der Sammlttng Savorjçnan, befindel sicfa

vermutlich im Miinzkabinet der k. Bibliothek Turin.
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Die gleiche Darstellung, aber ohne Angabe des trâufelnden \Vas-

sers, auf Mûuzen mit Sevenis (Mionnet Suppl. I\
T

117, 802 und m. S.)

und mit Plautilla (Imhoof n. Gardner, Num. comm. on Pausanias 23

Taf. F 105).

450. Br. 24.— PLAVTILLA 1. AVGVSTA r. Brustbild der Plautilla

rechtshin.

Rs. C L I
!

CO L, R r. Ebenso, hinter der Nymphe hoch aufge-

richtete Scklange mit Kopf rechtshin, als Wâchter der Quelle.

Wien. I. u. G. a. a. O. 23 Taf. F 107 ; hier Tq/HX N. 20.

Ebenso, mit Sept. Severus und mit Caracalla.

451. Br. 26.— L SEPT SEV PER 1., T AVG IMP III. Brustbild des Kai-

sers mit Lorbeer und Panzer rechtshin.

Rs. C L I
j
COR oben. Parme ebenso, vor ihr Brunnen mit dem

Bilde der Skylla rechtshin.

Berlin.— Tafe/X N. 21.

Sestini, Mus. Fontana 55, 10 Taf. II 3.

Brit Mus. I. u. G. a.a.O. 23 Taf. F 106.

452. Br. 27.— IMP CAES L AVREL 1., VERVS AVG r. Kopf der L.

Verus rechtshin.

Rs. C L I COR i. A. Peirene ebenso, vor ihr der am Quell trin-

kende Pegasos rechtshin, im Hintergrund die Akrokorinth mit

Tempel auf der Spitze.

Wien. I. u. G. a.a.O. 23 Taf. F 108; hier Tatel Y. N. 22.

Millingen, Recueil Taf. II 21.

Brit Mus. Kat Corinth 86, 654 Taf. XXI 16.

R ODO PE

S. unten, Bergnymphen, Philippopolis.

SUN I AS

S. unten, Quellnymphen, Pompeiopolis.
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S YRINX

453. Br. 23.— A C6TTT 1., CSOVHPOC TT6. Kopf des Kaisers mit

Lorbeer rechtshin.

Rs. ©6A
]

TTO L, VC'UJ|N r. Stehender, jugendlicher u. gehôru-

ter Pan linkshin, die Nebris ûber beide Schultern nach vorn

herabliângend, die Linke auf das Peduni gestùtzt, die Reehte

an einen vor ihm stehenden Buseh hinstreckend.

Kat Brit Mus. Pelop. 204, 3 Taf. XXXVII 23.

454. Br. 22.— AOV C6TTTI 1., TETAC. Brustbild des Caesars mit

Panzer und Mantel linshin.

Rs. Ebenso, vielleicht vom gleichen Stempel.

Wien. I. u. G. a.a.O. 102 Taf. T 24; hier Tafel X N. 23.

455. Br. 23.— [c|>OVABIA] 17AAVTIAAA C6BACT. Brustbild der Plan-

tilla rechtshin.

Rs. Ebenso; Pan trâgt die Nebris ûber den rechten Oberarm, u.

steht mit gekreuzten Beinen da, den r. Fuss hinter dem linken.

Berlin (m. S.). I.-B. Z. f. N. Il 34 f. 6 Taf. IV 8.

Wie ich a. a. O. zeigte, soll der Busch, ungeschickt ausgefûhrt, das

Schilf darstellen, in das sich die Nymphe verwandelte, um Pans Nach-

stellung zu entgehen, und ans dem sieh dieser daim die nach der

Nymphe benannte Flôte herstellte.

Wieseler l môchte in dem Bilde Pan erkenneu, wie er die trauernde

Demeter erspâht, die sich am Berge Elaion in eine Grotte zuriickge-

zogen hatte. 2 Dieser Deutung steht indes eutgegen, dass Pan nicht die

bekannte Geberde des Spâheus, (uioaxojreïv, macht und weder vor einer

Grotte noch vor Demeter steht, ohne die eine Darstellnng des Vor-

gangs, deu Wieseler erwàhnt, ganz uuverstândlich wâre. Auch ist die

Scène ans der Erzâhlting des Pansauias, dass Pan auf der Jagd Deine-

1 Nachr. d. Ges. d. W'iss. Gfittingen 1875 N. 17 p. 459.

' Pausanias VIII 42.
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ter erblickt habe, kaum so wichtig, dass sie die Veranlassung zu einem

Mûnzbilde hâtte geben kônnen. Dagegen eignet sich vortrefflich zur

Erklârung des TYpus der bekannte Mythos von der Métamorphose

der Nymphe Syrinx.

T H E R M A

S. unten, Quellnyniphen, Apameia.

Nicht zu benennen ist die folgende hûbsche N\rmphe auf einer

Mùnze vou Kyzikos, die ich Jahrbuch d. arch. Inst III 296 f. 3 Tafel

9, 29 bekannt machte:

456. Br. 30.— AV KAI A C6TTT C€OV 1., HPOC TT6PTI C6B r. Brust-

bild des Kaisers mit Lorbeer, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. KVIlKHNft 1., N NGOKOP oben und r. Nymphe mit nacktem

Oberkôrper linkshin auf einem Baumstumpf sitzend ; ihr 1. Bein

ist ûber das r. Knie geschlagen, die 1. Hand auf den Sitz ge-

stûtzt; der etwas zurûckgeworfene Kopf ist auf eineu vor ihr

tanzenden Satyr gerichtet

Paris.— Tafel X N. 24.

Auf die Ubereinstimmung dièses Typus mit statuarischen Nym-
phenbildern ist a. a. O. hiugewiesen worden. 1 Dièse sowohl als die vol-

lige Nacktheit des Oberkôrpers hindern von vornherein dem Yor-

schlage Svoronos', in der Figur eine Muse zu erkenuen, 2 beizustimmen.

Ebenfalls unbekannt bleibt der Name einer Nymphe die auf

Mûnzen von Topeiros dargestellt ist

1 Vgl. aucb S. Reinach, Répert. de la Statuaire II 407, 2.

- Journ. intern. d'arch. num. V, 179 f. Abb. 5.

11
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457. Br. 23.— IOV 1., AlA AOMNA r. Brustbild rechtshin.

Rs. OVATTI oben, A
|
C i. F., TOTTIPO|V i. A. Nackter bârtiger

Herakles linkshin auf einem Fels sitzend, auf den er die Linke

stûtzt; die Rechte streckt er nach einer vor ihm stehenden

Nymphe mit entblôsstem Oberkôrper aus, die mit beiden Hân-

den einen Bogen vor sicb hinhâlt

M. S.— Tq/ètX N. 25.

L-B. Revue Suisse de num. XIV, Taf. V 1 (S.-A. 255 Taf. IX 1 0).

Wie a. a. O. angedeutet ist, haudelt es sich hier um eine mit dem

Bogen bewaffuete, oder den Bogen reichende Nymphe. Auf einer

anderen Mûnze der Stadt, mit dem Bildnisse des Geta, erscheiut die

Figur auch ohne die Waffe (Tafe/ X. N. 26). Mit dem Bogen kennen

wir sonst nur die Nikaia s. Taf. X N. 1 u. 1 4, mit dem Jagdspiess

die Diktynna, Taf. IX N. 8.
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M U N I C. S T O B I

458. Br. 29.— SEPT GETA CAES PONT. Brustbild des Caesars mit

Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. MV|NIC|P 1., STOBENS r., Stehende Roma mit Thurmkrone,

kurzem Chiton, Mantel und Stiefeln linkshin, Nike auf der

Rechten, die Linke ara Speer; links der bârtige Flussgott

Axios mit nacktem Oberkôrper rechtshin am Boden sitzeud, die

Rechte an den Krug gelehnt, dem Wasser entfliesst ; rechts die

Quellnymphe des Erigon mit nacktem Oberkôrper linkshin

gelagert, die Linke am Wasserkruge.

BriL Mus. Kat Maeedon, 106, 18. 1 — Tq/re/X N. 27.

Eine altère Mûnze, mit Traian, gibt eine âhnliche Darstellung, in

der an Stelle der Nymphe ein zweiter Flussgott erscheint-

PAUT ALI A

Neben pautaliotischen Mûnzen mit dem Bilde des Flussgottes

Strymon gibt es einige aus der Zeit der Julia Domna u. des Caracalla,

auf deneu die Nymphe der Stn'monquellen, in dereu Gebiete die Stadt

lag, dargestellt zu sein scheint

459. Br. 31.— AVT K M AVPH L, ANTQNINOC r. Kopf des bârtigen

Caracalla mit Lorbeer rechtshin.

Rs. OVATTIAC 1., TTAVTAAIAC r. Linkshin gelagerte Gôttin mit

nacktem Oberkôrper, den r. vorgestreckten Ann an einen Berg-

vorsprung gelegt ; mit dem Linken, der an eine Unie gelehnt ist,

der Wasser entfliesst, umfasst sie den Stamm eines ûber ihren

1 Die Beschreibung gibt irrtûmlich eine Amazone zwischen zwei Nymphen an.

Mus. Berlin (ni. S.). Die ant Mûnzen Nordgriechenlands III Taf. XXI 27.
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Kopf hinrageuden Weinstockes; um sie herum vier kleine be-

schâftigte Figuren mit den Beischriften BOTPV[C], APrVPOC,

XPVCOC u. CTAXV[C]. Die eine, ûber dem Vorsprung, langt

Weintrauben (PÔtouç) herunter, eine andere, mit einer Last

(aoyuQOç) auf dem Rûcken, tritt linkshin aus dem Innern des

Berges heraus, die dritte, im Abschnitt, schneidet Getreide (oxâ-

%vç), und die vierte, am strômenden Flusse linkshin gelagert,

wâscht Goldsand (^Quaôç).

Berlin (m. S,).— Ta/et X N, 28.

Berlin, Kat I 202, 22 m. Abb., anderer Stempel.

Vgl. Postolakas, Kat Mus. Ath. I Taf. V Q88 mit Domna.

Durch die Gruppierung der fûnf Figuren wird der Reichtum der

Gegend an Wasser, Wein, Getreide, Silber und Gold veranschaulicht

Sallet a. a. O. 203 bezieht die Hauptfigur auf die Ge oder Tellns, welch'

letztere auf rômischen Mûnzen und Bronzemedallions des Hadrian,

der jùngeren Faustina und des Commodus erscheint 1 Die Erklârung

ist ansprechend ; doch ist es wegen wesentlicher Abweichungen in den

Darstellungen schwierig endgûltig zu entscheiden, ob auf den Mûnzen

von Pautalia eine Nymphe oder die Tellus gemeint sei.

COLONIE CORINTH

S. oben Peirene S. 158.

P H I G A LEÏ A

460. Br. 20.— AOV C6n re 1., (TAN KAI C6B] r. Brustbild des Geta

mit Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. <(>l 1., AA6UUN r. Sitzende Nymphe (?) mit nacktem Oberkôr-

per rechtshin, deu Kopf zurûckwendend, in der Rechten die auf

dem Felssitze liegende Wasserurne zum Ausfliessen senkend,

in der Linken ein Schilfrohr schulternd.

Mûnchen. Imhoof und Garduer, Num. Commentary on Pausauias

106f. 4 Taf. 13; hier TafelX N. 29.

1 Cohen II* 225, 1429-1435; III* 154, 219; 322, 714-717 m. Abb.
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In unserem Commentar ist die Figur als Flussgott aufgefasst ; nach

Haartracht und Haltung zu urteilen scheint sie aber eine Quell-

nymphe, wohl die des Lywiax, darzustellen. Die Parisermûnze mit

Caracalla und gleichem, weniger gut erhaltenem Typus (Mionnet II

253, 59) gibt hierûber keinen nâheren Aufschluss.

M A G N E S I A A M MÂANDER

461. Br. 36.—r IOV OVH MAIIMOC K[AI] Brustbild des Caesars mit

Lorbeer, Panzer und M autel rechtshin, Gegeustempel mit r.

Rs. MArNHTQN- 1., KOAjTTOI r. Mâuuliche nackte Figur mit

gekreuzten Beinen linkshin am Boden sitzeud, den Kopf zu-

rùckwendend, die Rechte am r. Knie, die gesenkte Linke auf

den Bodeu (Fels?) stùtzend, der von Wasser umspûhlt isL Uni

dièse Figur herum, links, oben und rechts, drei Nymphcn mit

nacktem Oberkôrper, zwei ùbereiuander rechtshin gelagert, die

Kôpfe einander zugekehrt und den r. Arm an Urnen gelehnt,

denen Wasser entstrômt ; die dritte linkshin stehend, die Rechte

an der Schulter der Mittelfigur, den 1. Arm an einer Urne, die

umgestùrzt auf einem Felsen liegt

Wien. Mus. Theup. S. 1039.— Ta/elX N. 30.

Paris. Mionnet Suppl. VI 250, 1 102.

Vgl. Leake N. H. As. Gr. 79 mit Philipp, irrtûmlich der Stadt

am Sipylos zugeteilt

Die drei Talgrûnde (xoL-coi), die sich uni Magnesia aufschlies-

sen, sind hier durch die Quellnj-mphen ihrer Gewâsser dargestellt:

die eine ist die des Lethaios, von dessen beiden Zuflûssen die alten

Namen niclit bekannt sind. 1 In der mànnlichen Figur ist der Fluss-

gott Maiandros zu vermuten, mit dem sich unfern der Stadt der

Lethaios vereinigte.

1 Vgl. Rayet et Thomas, Milet et le golfe latmique 117 ff. Taf. I u. II.
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S A MOS

462. Br. 1 3.— Vorderteil einer samischen Galeere rechtshin in Lorbeer-

kranz.

Rs. CAM L, IUJN r. Stehende Nymphe mit nacktem Oberkôrper

rechtshin, mit beiden Hânden ein Musckelbecken vor sich tragend.

Brit Mus. Kat Ionia 371, 221 Taf. XXXVI 16; hier Tafel X
N. 31.

Iuv. Waddington N. 2071.

463. Br. 31.— 6P6N- 6TP0 L, VCKIAAA- C6B. Brustbild der Etrus-

cilla mit Diadem rechtshin.

Rs. CAM L, IftN r. Ebenso.

M. S.— Tafe/X N. 32.

Der nâmliche Typus kommt ferner auf samischen Mûnzen mit

Commodus, 1 Traian Decius, Gallienus undSalonina 2 vor; auch sta-

tuarisch fand er oft Verwendung. 3

PHILADELPHEIA

Nach einer Abbildung Mus. Pembroke II Taf. 33
}
4 4 soll eine

Mûnze von Philadelpheia die Aufschrift TTHrH unter dem Bilde einer

Nymphe zeigen. Da dièse Mûnze sonst nicht bekannt und ihr Typus

der gewôhnliche eiues Flussgottes ist, ist zu vermuten, dass von der

Schrift im Abschnitt bloss der Buchstabe r deutlich erhalten war und

dieser zu der irrtûmlichen Lesung TTHrH, statt der des seither bekaunt

gewordenen Flussnamens KorAMIC 5 fûhrte.

1 Mionnet Suppl. VI 416, 194.

' Mionnet III 298, 271 ; 300, 288; 303, 313; Suppl. VI 428, 27b; 430, 292; 432, 307
;

Lenonnant, Gai. mytb. 82, 12 Taf. XII 12, wo die Nymphe fur eine Priesterin der Hera
gehaltenist; Kat. Brit. Mus. Ionia 389,349 Taf. XXXVII 13 ; 392,364; Percy Gardner,

Samos 81, 17 Taf. V 12.

O. Jahn, Arch. Beitr. Taf. IV 3 ; S. Reinach, Rep. de la Stat. I 97 und 438, II 405, 1-5;

Roschers Lex. III 563 Abb. 7 ; Dobrusky, Bull, de corr. hell. XXI 128, 13.

4 Vgl. Kat. Pembroke N. 1123 und Mionnet IV 100, 548.
6 Lobbecke, Z. f. N. XV 48.
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S A I T T A

464. Br. 44.—AVT K M IOVA <t>IAlTTTTOC AVH Brustbild desKaisers

mit Lorbeer, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. 6TTI AVP- C6TT- lOAAA APX A
, i. A. CAITTHNQN- Die

zwei am Boden einander gegenûber sitzenden Flussgôtter Her-

mos und Hyllos, jeder einen Arni an eineu umgestûrzten Krug,

dem Wasser entfliesst, lehnend; zwischen beiden, in erhôhter

Stellung eine linkshin sitzende Quell- oder Bergnymphe, deren

Attribute verwischt sind.

Mus. Winterthur. I.-B. Zur griech. und rôm. Mûnzkunde 1908,

1 29, 4.

THYATEIRA

Dass eiu auf thyateirenischen Mûnzen ôfter wiederkehrendes Bild

nicht eine Nymphe, sondern den Flussgott Ly-kos darstelle, ist bereits

I.-B. Ly-dische Stadtmûnzen 1 56 f. 23 Taf. VII 2 gesagt worden. 1 Die

Haartracht des jugendlichen Gottes, die allein zu der Misdeutung

Anlass geben konnte, ist die sog. apollinische. Dièse trifft man auch,

wiewohl selten, bei anderen Flussgôtteni, z. B. dem Maiandros auf

Mûnzen von Tripolis.

A P A M E I A

Auf einer schônen, wiederholt bekannt gemachten Parisermûnze

von Apameia, aus der Zeit Gordians, sieht man das Bild der Artemis

Ephesia, umgeben von den vier durch Beischriften (MAI. MAP. OP. ©6P)
bezeichneten Wassergottheiten Maiandros, Marsyas, Orgas, u. Therma-

Therma, die Nymphe der wannen Quellen, erscheiut hier in der

Hôhe linkshin gelagert, mit uacktem Oberkôrper, Zweig in derRechteu

und die Linke an der Wasserurne. Tafel X N. 33.

' Vgl. Kat. Brit. Mus. Lydia 29b, 28 Taf. XXX 2 ; 308. 90 Taf. XXXI 7.

? Mionnet IV 23b, 259 ; Rayet et Thomas. Milet 3 Abb. ; Ramsay, Cities and bishoprics

of Phiygia I 401 ff., 455, Taf. I 1.
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PAT A R A

Eine Quellnymphe zeigt ohne Zweifel auch die Mûnze von Patara

mit Gordian L-B. Kleinas. Mùnzen 307, 3 Taf. X 6 und hier Tafel X
N. 34. Nach Nymphenart sitzt sie auf einem Felsen, die Linke darauf

stûtzend, und hait mit der Rechten eine Urne auf dem Schoss; vor

ihr scheinen Dionysos und eine Ziege zu stehen.

SI DE

465. Br. 34.— TTAAVTIAAA[N] r., CGBACTH[N] 1. Brustbild der Plau-

tilla rechtshin.

Rs. CIAH
|

TQN i. F. Der Flussgott Mêlas linkshin gelagert, Fûll-

horn in der Rechten, die Linke mit Schilfrohr an der Urne,

der Wasser entstrômt. Links auf einer Anhôhe sitzende Nym-
phe mit nacktem Oberkôrper linkshin, den Kopf dem Mêlas

zuwendend, in der Rechten einen bogenfôrmig ûber dem Haupte

aufgeblâhten Schleier haltend, die Linke, wie es scheint, auf

eine Urne stûtzend, aus der Wasser herunter fliesst

Berlin (m. S.) L-B. Kleinas. Mûnzen 338 f 19 Taf. XI 24; hier

Tafel yi N. 35.

AIGEAI (Kilikia)

466. Br. 30.—AVT KAIC T AIAIOC AAPI AN
|

[TWNINOC EVE]. Kopf

des Pius rechtshin.

Rs. AirEAIWN r., [AAPIANWjN 1., im Felde 1. unten ÊÏÏP. Be

krânzte Quellnymphe mit nacktem Oberkôrper linkshin auf

einem Felsen sitzend, die Rechte auf dem Knie und daneben

Schilfrohr, die Linke auf eine mit der Offnung nach vorn lie-

gende Urne gelehnt, aus der sich ein breiter Wasserstrahl

ergiesst. Links zu Fûssen der Nymphe eine liegende Ziege, das

Wahrzeichen der Stadt, und unter dem Felsen ETTT oder ETTI

und Name darunter.

Berlin.— Tafel X N. 36.
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MOPSUESTIA

467. Br. 27.— IOVAIAN KOPNHAI 1., AN TTAVAAN r. Brustbild der

Paula rechtshin.

Rs. MA(?) AAPI MOY6A 6T ZTTC. Der Flussgott Pyramos mit

nacktem Oberkôrper linkshin gelagert, Schilfrohr in der Rech-

ten, die Linke an die Urne gelehnt, der Wasser entstrômt ; vor

ihm sitzt etwas hôher eine Nymphe mit nacktem Oberkôrper

rechtshin, die Rechte an die Wasserurne gelehnt, die Linke

vorgestreckt Beide richten den Blick nach oben.

Kat BriL Mus., Lycaonia etc 107, 21 Taf. XVIII 1 1.

Etwas deutlicher erscheint die Nymphe auf folgendem Stûcke.

468. Br. 23.— AVT KAI M [AV] 1., ANTUUN6INOC r. Kopf des bârti-

gen Caracalla mit Lorbeer rechtshin.

Rs. ANTWN6INIANUUN , i. A. 6TOVC 1 ATTC. Der Fluss-

gott Pyramos ebenso; ihm gegenûber stehende Nymphe mit

entblôsstem Oberkôrper und gekreuzten Beinen rechtshin, die

Rechte an einen Fels(?) gelehnt, ûber den aus einem uuige-

stûrzten Kruge Wasser herabfliesst ; auf der vorgestreckten

Linken unbestimmtes Synibol.

M. S.— Ta/e/XI N. 1.

I.-B. Zur griech. und rôm. Mûnzkunde 1908, 214, 2 Taf. VIII 4.

POMPEIOPOLIS

469. Br. 30.— AVT KAI M AV 1., ANTftNeiNO. Brustbild desjugend-

lichen Caracalla mit Lorbeer und Mantel r.

Rs. TTOMTTHIOllOAeiTftN TOC, LA- TTHrH COV|NIAC. Die

Quellnymphe Sitnias ini umgûrteteu Chiton linkshin am Boden

gelagert, Fiïllhorn in der Rechten, die Linke an die Wasserurne

gelehnt

Inv. Waddington N. 4522 Taf. XI 17; hier Ta/k/XI N. 2.
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Âhnlich, mit Commodus, Mionnet Suppl. VII 250, 370; Kat. Brit

Mus. Lykaonia etc. S. LXXV und 1 54, 58 Taf. XXVII 6.

Die jttjyt] Souvidç lag vielleicht im nahen Gebirge und versorgte

die Stadt durch einen Aquâduct mit Trinkwasser. 1

COLONIE DAMASCUS

470. Br. 30. — M OTAC SE 1., VERA AVG r. Brustbild der Otacilia

Severa mit Diadem u. Mondsichel an den Schultern rechtshin.

Rs. COL DAM 1., AS METRO r., TTHrAL i. A. Marsyas mit

Schlauch linkshin zwischen den vier Sâulen einer Tempel-

front ;
unter den Stufen derselben Gewôlbe, in dem eine Nym-

phe (?) mit Kopfschmuck und umgûrtetem Chiton linkshin

gelagert ist, in der Rechten Àhren, im 1. Arm ein Fùllhorn

haltend; darunter fliessendes Wasser und links neben dem

Gewôlbe flammender Altaï'. Im Felde links Stern, rechts

Mondsichel.

Paris. Mionnet V 293, 72; de Saulcy, Num. de la Terre -sainte

47, 9.- Ta/elJX N. 3.

Vgl. Kat. Gréau N. 2541.

Durch die Beischrift jrnyai ist die Gôttiu in der Grotte als Quell-

nymphe bezeichnet, vermutlich als die des Chrysoroas, der auf andereu

damaskenischen Mûnzen in der gewôhulichen Gestalt eines Flussgottes

erscheint, mit den gleicheu Attributen, wie hier die Nymphe. 2

Die Darstellung auf unserer Mûnze ist eine perspectivisch unge-

schickt variierte Wiederholung eines frûheren Mûnzbildes aus der Zeit

des Macrinus. Auf diesem steht der Tempel im Profil auf hoher Stûtz-

mauer, an deren Basis sich eine Grotte ôffnet; statt eiuer dariu sitzen-

den Nymphe sieht man hier aber einen herausschwimmenden Fluss-

gott Links steht ebenfalls ein Altar. n

1 Vgl. Beaufort, Karamania 263.

* Mionnet Supl. VII 199, 30 mit Philipp p.; Kat. Brit. Mus. Galatia etc. 285, 20 Tafel

XXXIV 10 mit Elagapalus.

* Mionnet V 291, 56 ; de Saulcy a. a. O. 42, 2 Taf. II 8.



3. BERGNYMPHEN

Als Bergnymphen sind vielleicht auf Mûnzen von Markianof>olis u.

Nikopolis aus der Zeit des Macrinus, die Gôttinen zu bezeichnen, die,

mit dem Chiton bekleidet, auf eiiiem Felsen sitzeu und eine Pflanze

vor sien halten ;
' ferner der Typus von Anchialos mit Crispina und

sitzeuder Gôttin mit nacktem Oberkôrper linkshin, Tlryrsos(?) in der

Rechten, die Linke am Felsensitze, 2 und die âhnliche von Nikomedeia

mit Faustina. 3 Vgl. auch Bizya mit Philipp. 4

Da die Deutung dieser Typen, teils wegen ungenûgender Erhal-

tung der Stûcke, uicht sicher ist, beschrânke ich mich auf die hier ge-

gebenen Verweisungen.

PHILIPPOPOLIS

471. Br. 31.— [AVT; ANTQNEI 1., NOC CEB.... r. Brustbild des Pius

mit Lorbeer und Mantel linkshin.

Rs. HrEM M TTONT CABEINOV 4>IAlTTTTOTTO
; i. F. PO|AOm. Die

Nymphe Rodope mit nacktem Oberkôrper rechtshin auf Felsen

sitzend, der rechte Ann auf der Felslehne, in der zur Gesichts-

hôhe erhobenen Linken Blumenstengel mit drei Blûten ; hin-

ter dem Felsen Bâumchen.

Paris. Mionnet I 416, 342; Dumersan, Rev. num. 1843, 1 8 f. Taf.

III 3 ; hier Tafel XI N. 4.

Die Nymphe Rodope, eine Tochter des Strymon, ist hier Reprâ-

sentantin des Gebirges, in das sie der Sage nach verwandelt wurde,

oder in dem sie als thrakische Kônigin ihre Grabstâtte gefimden. Die

Blume, deren Duft Rodope einzuatmen scheint, ist doch wahrschein-

licher die auf den Namen der Nymphe anspielende Rose, als, wie

1 Pick, die ant. Mûnzen von Nord-Griechenland I 194. N. 755 u. 1682 Taf. XVIII 7 u. 8.

* Mionnet Suppl. II 219, 80; Gotha, Karlsruhe.
s Mionnet Suppl. V 184, 1083 f. ; Inv. Waddington N. 464.
4 Kat. Berlin I 141, 9.
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Dumersan a. a.O. 24 meint, die auf der Rodope wachsende xiMqoc, die

nach dem Gebrauche der von ihr gemacht wurde, vermntlich zu den

Gras- oder Rietpflanzen zâhlte.

PRUSA A M OLYMPOS

472. Br. 25.— AV NEP TPAIANOC K C T A. Kopf des Kaisers mit

Lorbeer rechtshin.

Rr. TTPOVC6QN (so). Die Nymphe des Olympos mit nacktem

Oberkôrper linkshin gelagert, die Rechte am Knie, in der Lin-

ken Zweig, und vor ihr Baum.

Mùnchen. L-B. Griech. Mùnzen 82, 143 Taf. VI 1 5 ; hier Tafel

XI N. 5.

Kat Brit Mus. Pontos etc. 1 94, 5 Taf. XXXVI mit nPOVCA6QN.

Eine andere Mùnchenermùnze von Prusa mit dem Bildnisse der

Mamaea scheint einen Flussgott und eine Nymphe, vor einem Tempel

einander gegenûber gelagert, darzustellen
;

1 die Attribute der beiden

Figureu sind indes zu wenig deutlich, uni eine genaue Beschreibung

des Bildes zu gestatten.

SKEPSIS

473. Br. 37.— AV KAI M AVPH L, ANTQNeiNOC r. Brustbild des

jugendlichen Caracalla mit Lorbeer und Mantel rechtshin.

Rs. CKHYIQN AAP
|
AA i. A., IAH 1. oben. Eros, als Stellvertre-

ter des Paris, in eilender Stellung auf eiuem Felsen der vor

ihm stehenden Aphrodite den Apfel reichend; hinter dieser die

ebenfalls rechtshin stehenden Hera und Athena, hinter Eros

ein grosser Baum, dessen Zweige sich linkshin ùber die Gruppe

ausbreiten, u. unter dem rechts in der Hôhe die Bergnymphe Ide

mit nacktem Oberkôrper u. zurûckgewandtem Haupte rechtshin

gelagert ist, mit der Rechten einen Zweig des Baumes erfasseud.

Berlin (m. S.). L-B. Jahrbuch des arch. Iust III 1888, 291 f. 1

Taf. IX 20.

Lôbbecke.— Tq/e/XI N. 6.

1 Mionnet II 484, 406.
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Auf kleinen Bronzen von Skamandreia des 4. Jahrhunderts v. Chr.

erscheint der Kopf der Ide mit inid ohne Beischrift s. oben S. 1 1

Tafel VII N. 26-28.

SI LAN DOS

474. Br. 32.— AVTO • KAI- A- L, AVPH • KOM r., OAOC unten. Brust-

bild des jugendlichen Kaisers mit Lorbeer, Panzer und Mantel

rechtshin.

Rs. ETTI CTP TATIANOV oben, CIAANA6 QN i. A. Der Fluss-

gott Hermos, bârtig nnd mit nacktem Oberkôrper, linkshin

gelagert, die Redite mit Schilfrohr am Knie, die Linke mit

Fûllhoni am Wasserkrng; ihm gegenûber ragt hinter eiiiem

Felsen der nackte Oberkôrper einer Bergnympke rechtshin her-

vor, in der Rechten ein Pedum (?) sehnlternd, mit der Lin-

ken den Stamm eines vor ihr stehenden belaubten Baumes

nmfassend.

London. I.-B. Lyd. Stadtmûnzen 1 44, 9 Tafel VI 2 ; hier Tafel

XI N. 7.

In dem inzwischen erschienenen Bande Kat. Brit Mus. Lydia 283,

23 Taf. XXVIII 7 beschreibt Head, wie mir scheint mit Unrecht,

die zweite Gestalt als Pan, auf den weder, in dieser spâten Zeit, der

jugendliche uicht gehôrnte Kopf, 1 noch das gerade die Bergnymphen

charakterisiernde Erfassen eines Baumes passt. 2 Das Pedum aber ist

nicht ausschliesslich Attribut des Pan, auch Nymphen erseheinen

damit ausgestattet
;

3 bei diesen deutet es auf ihre Verbindung mit Pan

und auf das Hirtenleben.

1 Trotz der durch Stempelbeschâdigungen bedingten unsaubern Ausprâgung der Figur
ist die li'eibliche Frisur der Kopfes nicht zu verkennen.

2 Wieseler, Gôttinger Nachr. 1876 N. 3 S. 79 ; Steuding, Roschers Lex. II 212b f., wo
Z. 47 f. unrichtig steht, dass auffâlligerweise die Berge Rodope und Ide durch mânnliche
Gottheiten dargestellt erseheinen ; Bloch a. a. O. III 520.

3
S. unten ' Nvmphengruppen ' Apollonia in Illyrien

; Jahn, Arch. Beitr. 62. Reliefbild.
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A K MONI A

475. Br. 29.— AVT K OVIB A<\> TAAAOC OVOAOVCIANOC. Brust-

bild des Volusianus mit Strahlenkrone, Panzer und Mantel

rechtshin.

Rs. AKMO oben, NEftN i.A. Der Kaiser zu Pferd rechtshin spren-

gend, die Peitsche in der gesenkten Rechten. Vor ihm ein

Berg, auf dem zwei weibliche Gestalten nebeneinander stehen.

Am Fusse des Berges ist eine Nymphe linkshin gelagert, mit

entblôsstem Oberkôrper, die Rechte am Knie, ohne Attribute.

Berlin (m. S.)— Tafe/XI N. 8.

I.-B. Monn. grecques 392, 51 Taf. G. 25.

Vgl. âhnliche Darstellimgen a. a. O. 391, 50; Rev. num. 1884, 27,

17 Taf. I 7; Inv. Waddington N. 5536; Kat Brit Mus. Phrygia 12,

58; 21, 107 Taf. IV 6. Die am Berge hingestreckte Figur scheint

nicht, wie in der Regel beschrieben wird, die eines Flussgottes, son-

dera eine weibliche zu sein und daher eine Bergnymphe darzustellen,

vielleicht die des Dindymos oder eines der nâher gelegenen Gebirge.



4. BAKCHISCHE NYMPHEN

Auf Mûnzen der Kaiserzeit erscheinen Mainaden in der Regel

nur im Gefolge des Dionysos, selten als Einzelfigureu.

S I K YON

467. Br. 24.— IOVAIA AOMNA C6BACTH N. Brnstbild der Domna
rechtshin.

Rs. CIKIW L, NIWN r. Tanzende Mainade in Chiton niid Mantel

linkshin, Stab(?) in der Rechten, die Liuke erhoben.

Brit Mus. Kat. Pelop. 55, 242 Taf. IX 19; hier TafelYA N. 9.

I.-B. und Gardner, Comm. on Pausanias 29, 3 Taf. H 6 u. 7.

Nach Pausanias II 7, 5 waren im Dionysostempel zu Sikyou neben

dem Gotte Bakchen von weissem Marnior aufgestellt Als rohe Copie

einer derselben kann vielleicht das Mûnzbild gelten.

Ob der Mûnztypus der Colonie Corinth aus Caracallas Zeit, Imhoof

und Gardner a. a.0. 158 Taf. FF 17, eine Mainade darstellt, ist un-

gewiss. Er erinnert indes an die einer rasenden Mainade gleichenden

Agane mit dem Messer in der Rechten und dem Haupte des Pentheus

in der Linken auf einer Mûnze von Amastris; ! nur hâlt dièse den

Kopf am Schopfe, nicht auf der Hand.

Die Gruppe einer Mûnze der Colonie Patrae mit Geta, Imhoof u.

Gardner a. a. O. 79, 7 Taf. Q 1 6, scheint drei einen Altar umtanzende

und sich an den Hânden fassende Mainaden oder N}-mphen mit

Thurmkronen als einziges Attribut darzustellen. 2

1 Z.f. N. VI 17 Abb.; vgl. Roschers Lexikon III 1940 Abb. 6.

* Ein scheinbar bedeutend besser erhaltenes Exemplar aus gleichen Sterapeln wie die

a. a. O. abgebildete Berlinermùnze, befindet sich in der Sammlung Lôbbecke. Fur eine Re-

production eignet es sich aber deshalb nicht, weil es, nach dem mir vorliegenden Abgusse

zu urteilen, etwas retouchiert ist
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Als tanzende Mainade, nicht Nike apteros, ist vielleicht der Mûnz-

typus der Stadt Bithynion mit Sept. Severus, Kat. Brit Mus. Pontos etc.

1 1 8, 5 Taf. XXVI 3 aufzufassen
;
ferner die verhûllte tanzende Gestalt

auf einer Mûnze des galatischen Ankyra mit Iulia Domna, Kat. Brit.

Mus. Galatia etc. 11,16 Taf. II 8 und das Bild der folgenden Mûnze

derselben Stadt:

477. Br. 30.— ANTttNINOC
|
AVrOVCTOC. Kopf des bârtigen Cara-

calla mit Lorbeer rechtshin.

Rs. MTPOn 1., OA-ANKVPAC r. Tanzende Mainade mit erhobe-

nem Haupte linkshin; sie ist bekleidet mit Chiton und aufge-

blâhtem Obergewand und hait mit beiden Hânden eine Guir-

lande. Zu Fûssen links ein Korb, unter dessen Deckel eine

Schlange hervorschlûpft.

Wien.— Tafel XI N. 1 0.

Vgl. Mionnet Suppl. VII 636, 23 u. 24 ; I.-B. Monu. gr. 41 5, 171.

Der Schlangenkorb ist entweder auf das Halten u. Verwenden von

Schlangen zu bakchischen Tânzen oder als cista mystica auf die

bakchischen Mysterien zu beziehen. 1

K YZI K OS

Eine tanzende Mainade, in der Rechten das Tympanon hoch hal-

tend und mit der Rechten darauf schlagend, kommt in dem Grup-

penbilde kyzikenischer Bronzemedallions vor, wo die in dem von einem

Kentaurenpaar gezogenen Wagen stehende Demeter von Eros, Pau,

der Mainade und einem Àixvocpoooç umgeben erscheint I.-B. Griech.

Mûnzen 90, 1 69 Taf. VII 3 mit der jûngeren Faustina, hier Tafel XI
N. 1 1. Kat Brit Mus. Mysia 61, 294 Taf. XV 5 mit Commodus.

Sestiui, Mus. Hedervar. II 94, 1 6 beschreibt ein anderes Stûck mit

Commodus, wo Dionysos in einem von zwei Panthern gezogenen Wa-
gen steht, begleitet von Pan, einem Knaben und einer Mainade, die

angeblich auf ein xoôraÀ.ov schlâgt

1 Vgl. Stephani, die Schlangenfiitterung der orph. Mysterii-n IS73, 15 f. Taf. I.
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P E R G A M O X

Auf eiiiem Bronzemedaillon mit den Bildnissen des Sept Severus

uud der Domna stehen vor der schlafenden Ariadtu der sie entdeckende

Pan und eine Mainadt\ letztere bekleidet uud schreitend,. Thyrsos in

der gesenkten Rechten, die Linke stannend erhebend, s. oben S. 148

N. 425 Ta/e/IX N. 19.

M E T H Y M N A

Mûnzen mit dem jngendlichen Caracalla zeigen den stehenden

Dionysos uebst Silen dahinter in einer Pantherbiga, daneben Pan nnd

voran eine schreitende bekleidete Marnait mit dem Kopfe von vorn.

Sestini, Mus. Fontana II 43 Taf. VII 3.

KaL Gréan Taf. III 1741.

Kat Brit Mus. Troas etc. 182, 42 Taf. XXXYII 7.

MAGNESIA AM MÂANDER

Neben Darstellungen ans Mythen, die die Gebnrt nnd Kindheit

des Dionysos betreffen, gibt es anf magnetischen Mûnzen eine Reihe

anderer, in denen der Gott in jngendlicher Gestalt, nackt oder bekleidet,

mit den gewôhnlichen Attribnten ansgestattet nnd "von einer Mainadc

begleitet erscheint, so anf Mûnzen mit

Caracalla, I.-B. Griech. Mûnzen 122, :>22 Taf. VIII 29; hier Ta/cl

XI N. 12.

Kat. Brit Mus. Ionia 1 66, 60.

Maximus, I.-B. a. a. O. 321.

Kat Brit Mus. 169, 79 Taf. XX 4.

Paris. Rev. îiiini. 1901, 438, 52 Taf. IX 12.

Gordian III, I.-B. a.aO. 320.

Macdonald, Mus. Hnuter II 351, 29 Taf. LI 10.

Philippns p., Paris. Rev. nnin. 1901, 439, 53 Taf. IX 13.

12
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Die Mainade, mit Chiton und Obergewand bekleidet, tanzt vor

Dioii}7sos vorbei, den Kopf zu dem Gotte zurûckwendend und mit der

vorgestreckteu Rechten auf das Tympanon in der Linken schlagend.

GERME

Ein leider schlecht erhalteues Bronzemedaillon von Germe aus der

Zeit des Sept- Severus, Kat Brit Mus. Lydia 83, 23 Taf. IX 4 (vgl.

Mysia Taf. XVI 7) zeigt den in einer Pantherbiga stehenden Diony-

sos linkshin, den voranschreitenden Pan, hinten einen A,ixvoq)OQOç, im

Hintergrunde links ein Flôten blasender Satyr oder Silen nnd hinter

ihm eine Mainade mit Tympanon (?).

M AI ON I A

478. Br. 35.— AVT K V M KV- 1 TPAIANOC
|

A6KIOC. Brustbild des

Traian Decins mit Lorbeer, Panzer nnd Mantel rechtshin.

Rs. 6TT AP A<M>IANOV r A^A TO BjK CTG'I'ANH, i.A. MAIONftN.

Sitzender Dionysos mit nacktem Oberkôrper, Kantharos in der

Rechten nnd Thyrsos im 1. Arm linkshin auf einem Wagen,

der von zwei Panthern, von denen der rechtsseitige zurûck-

schaut, gezogen ist; im Hintergrund, ùber dem Pantherpaar,

linkshin eilende Mainade im umgùrteten Doppelchiton, mit

beiden Hâuden einen mit Tranben behangenen Weinsiock hal-

tend und den Kopf zu dem Gotte zurûckwendend.

Mus. Neapel N. 8561.— Tafel XI N. 13.

Kat Brit. Mus. Lydia 136, 53 Taf. XIV 10 (Num. Chron. 1866

Taf. VII 2).

Vgl. Mionnet Suppl. VII 370, 243.

479. Br. 38.— A K r M- K A6KIOC TPAIANOC. Brustbild des Kaisers

mit Lorbeer und Panzer rechtshin.

Rs. en AVP ATT4>lANOV B APX A TO [B] K CT60A, i. F. NH 4>,

i. A. MAIONON. Àhnliche Gruppe.

Im Handel.

Vgl. Mionnet a. a. O. 244.
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STRATONIKEIA AM KAIKOS

'Griech. Mûnzen' 200, 626 beschrieb ich nach Mus. Arigoni II

Taf. 53, 1 und Waddington, Rev. num. 1851, 249, 7 ein Bronzemedail-

lon der lydischen Stadt Stratonikeia Hadrianopolis mit Elagabalus

(nicht Caracalla), das wohl identisch ist mit Inv. Waddington N. 7051,

trotz der verschieden lautenden Beschreibung. Die Gruppe der Rs.

besteht aus dem linkshin stehenden Dionysos mit Kantharos u. Th\r-

sos, links Panther und Pan, rechts eine tanzende Mainade.

LAODIKEIA

In der Sammlung Lôbbecke befindet sich ein Médaillon von Lao-

dikeia mit dem Brustbilde des Demos ' und in Paris ein âhnliches

gleichzeitiges mit Caracalla, 2 auf deren Rûckseiten Dionysos, mit Ge-

wand ûber den Knieen, die Rechte am Thyrsos, rechtshiu in einem

verzierten Wagen sitzend, dargestellt ist; dieser wird von einem wei-

blichen Panther und einer Ziege, auf der Bros sitzt und Flôte blâst,

gezogen. Im Hintergruude neben dem Gotte eine rechtshiu stûrmende

Mainade im umgùrteten Doppelchiton, den Kopf zurûckwendend, in

der Linken das hoch erhobene Tympanon haltend uud mit der Rech-

ten darauf schlagend; vor ilrr rechtshin eilender Si/en mit zurûckge-

wandtem Kopfe.

Das Lôbbeck'sche Exemplar ist hier abgebildet Tafel XI N. 1 4.

Dass die Mâdchenfignr der Mûnzen von Etenna Kat Brit Mus.

Lycia etc. 220, 1 f. Taf. XXXV 12 f. und 222, 11 Taf. XXXV 17

keine Mainade darstellt, glaube ich Kleinas. Mûnzen 369 f. und oben

S. 1 1 5 f. nachgewiesen zu haben.

Auf rômischen Mûnzen sind Darstellungen aus dem dionysischen

Kreise nicht hâufig zu treffen, und der eiuzigen mir bekannteu, in der

' Z. f. N. XII 345 f. Taf. XIV 7.

M onnet IV 327, 7o7.
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eine das Tympanon schlagende Mainade vorkommt, scheint eine Fâl-

schung zn Grunde zu liegen, da weder Cohen noch Frôhner dièses

Médaillon des Pins [ in ihre Verzeichnisse aufgenommen haben.

Dagegen gibt es zwei Contorniaten mit Mainadenfignren :

480. Br. 38.— Vs. mit einem der Bildnisse des Nero, Traian oder

Caracalla.

Rs. Stehender nackter Dionysos mit Mantel ûber dem Rûcken,

Kantharos, Thyrsos nnd Panther zn Fûssen, nmgeben von Pan

mit Pednm nnd Weintranbe nnd drei bekleideten Mainaden, von

denen zwei links ûber einander und eine rechts verteilt sind.

Von den ersteren schreitet die einê, Flôte s/>ie/end, linkshin, die

zweite tanzt, den Thyrsos in der Linken nnd ein imkenntliches

Attribut in der Rechten; die dritte, rechts, mit anfgeblâhtem

Obergewand, scheint ebenfalls zn tanzen.

Arolsen,— Tafel XI N. 15.

Sabatier, Descr. des méd. Contorniates 73, 7 Taf. XI 7, mit fehler-

hafter Beschreibung.

481. Br. 35.— Vs. mit Roma, Nero oder Trajan.

Rs. Dionysos mit nacktem Oberkôrper rùcklings anf einem links-

hin von zwei weiblichen Panthern gezogenen Wagen gelagert,

Thyrsos in der Rechten, den 1. Arm ûber das Hanpt geschla-

gen ; hinter ihm der linkshin zufliegende Eros mit Kranz(?);

vor der Biga der gehôrnte Pan mit Bocksbeinen r., den einen

Panther am Halsband fassend ; hinter den Tieren Satyr mit

Pednm (?) nnd eine linkshin schreitende bekleidete Mainade,

die Doppelfiôtc spielend. Im Abschnitt zwei Masken zwischen

drei Weintranben ( ? ).

Sabatier a. a. O. 74, 10 Taf. XI 10.

Anctions-Kat Hirsch Mûnchen Mai 1904, Taf. XVIII 1147 mit

Traian; hier Tafel XI N. 16.

1 Seguin, sel. nura. ant. 127 und, in verbesserter Beschreibuni; nnd Abbildung Steve»*

son, Dict of rom. coins 121.
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TUERAI

482. Br. 19.— A£ 1., Kopf eines jugeiidlicheii FtussgotUs^ gehôrnt

und mit Schilf bekrânzt, linkshin ; dahinter Speerspitze.

Rs. [0HPA] 1
1., IfiN r. Drei NympkenbûsUn mit Kalathos, Hals-

band und Gewand von vorn, einen verzierteu Kasten oder Trog

ùberragend, der auf Fûssen steht; vor der Mitte desselben ge-

hôrnter bocksbeiniger Pan, von vorn stehend mit gekreuzten

Beinen oder tanzeud, und die mit beiden Hànden gehaltene

Syrinx spielend.

Berlin (m. S.).— Tafel XI N. 1 7.

I.-B. Monn. grecques 34, 79 Taf. B 24 u. 25; Holm, Gesch. Sici-

liens III 722, 698; Hill, Coins of anc. Sicily 223.

Dièse sicilische Mùnze, das al teste uumisinatische Denkmal mit

einer Nymphengruppe, stammt ans dem 4. Jahrhundert v. Chr. Dem
was ich vor fùnf und zwanzig Jahren ùber den Typus sagte, ist nichts

weiter beizufûgen, als dass die Unschlûssigkeit Holnis und Hills, die

drei Bûsten auf Nymphen zu beziehen, angesichts des ihneu beigesell-

ten musicierenden Pan grundlos erscheiut. Gerade aus dem 4. Jahrh.

v. Chr. sind eine Reihe Reliefs bekannt, die den spielenden Pan vor

drei, oft verhûllten, Nymphen darstellen. Den a.a.O. 35 Anm. 29 ver-

zeichneten Beispielen sei noch beigefûgt Pottier, Bull, de corr. hell. V
344 ff. Taf. VII, wo zwischen Pan und den Nymphen ein Altar oder

Trog steht; vgl. ferner Bloch, Nymphen, Roschers Lex. III 557 ff. und

Wemicke, Pan a.a.O. III 1 392 f.

1 Zwei Exemplare der Miinze zeigen deutlich bloss OHIA, d. h. voni dritten Buchstaben

uur die Hasta; es bleibt daher die Wahl zwischen T. T und dem wahrscheinlicheren P.

lin Londoner Auctions-Kataloge George Sim, 2->. Juni 1890 X. 123 ist ein neues Exemplar
der Mùnze verzeichnet, mit angeblich MHTA.
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T H E R M AI

483. Br. 27.— Kopf des bârtigen Hei-akles mit Lôwenfell und Keule

rechtshin. Pkr.

Rs. 06PMITAN i. A. Drei stehende Nymphen von vorn, mit Chi-

ton u. Mantel bekleidet, die mittlere mit Schleier und kleinem

Kalathos, die links stehende mit Weintraube in der Rechten. Pkr.

Gabrici, Top. e nura. dell' ant Imera e di Terme 1894, 103, 133

Taf. L 1 4.

484. Br. 21.— Ebenso, mit IB 1. im Felde der Rs. Die in der Mitte

stehende Nymphe ohne Kalathos.

Mûnchen.— TafelXl N. 18.

Gabrici a.a.O. 103, 134 Taf. I 15, mit A (?) i. F.

Macdonald, Mus. Hunter I 1 90, 7 Taf. XIV 4.

Prâgung aus déni 1. Jahrhundert v. Chr.

Mit Unrecht ist versucht worden, die Mittelfignr mit der Stadtgôt-

tin zu identificieren, 1 die mit Thurmkrone und Schleier, Schale und

Fûllhorn auf anderen Mûnzen von Thermai vorkommt. 2 Dièse Mittel-

figur, Arme und Haupt verhûllt und dièses, auf einigen Exemplaren,

mit einem kaum wahrnehmbaren Kalathos geschmûckt, ist ebenfalls

eine Nymphe. Weder der Kopfschmuck, den auf N. 482 aile drei

Nymphen tragen, noch die Verhùllung stehen dieser Deutung entge-

gen, wâhrend nichts die Figur als Tyche charakterisiert.

M A R K I A N O P O L I S

485. Br. 24.— AV- KAI- A- AVPH L, KOMOAOC r. Brustbild des bâr-

tigen Kaisers mit Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. MAPKIANO 1., TTO oben, A6ITfiN r. Drei stehende nackte

Nymphen mit verschlungenen Armen, die mittlere vom Rùcken

gesehen; die rechts, mit dem Kopf liukshin wie die mittlere,

hait in der gesenkteu Linken ein Gcfàss, die links, mit Kopf

rechtshin, in der gesenkten Rechten einen Kranz.

Kopenhagen.

Pick, die ant Mûnzen Nord-Griechenlands I 19 7, 540.

' Holm, Gesch. Sic. III 711, 598 f.

* Gabrici a.a.O. 100, 129 f. Taf. I 9 u. 10.
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486. Br. 24.— IOVAIA 1., AOMNA C r. Brustbild der Doiuna rechtshin.

Rs. MAPKIA 1., N oben, OTTOA6 r., ITQN i.A. Âhnliche Gruppe

(zum Zerrbild venvildert), die redits wendet den Kopf rechts-

hin, die beiden auderen linkshin.

Rollin.— Tafel YA N. 19.

Pick a.a.O. 21 1, 604 Taf. XVI 2.

487. Br. 24.— Ebenso, mit MAPKIAN 1., OTTO oben, A6ITQN r. Die

Mittelfignr blickt rechtshin, die Attribnte Gefâss und Krauz

sind vertanscht; am Boden links Gefâss mit der Offnnng nach

vorn, aus der Wasser fliesst(?), rechts Fisch(?).

Rollin.— Tafel XI N. 20.

Pick a. a.O. 211, 605, ohne Angabe der Symbole.

488. Br. 25.— Vs. ebenso, mit CEB.

Rs. MAPKIA 1., NOÏÏO oben, AITQN r. Âhnliche verschlnngene

Grnppe; die Mittelfignr von hinten gesehen blickt, wie die

links, linkshin, die andere rechtshin ; die beiden âusseren

Nymphen erheben je die eine Hand.

Berlin (m. S.).— Tafel XI N. 2 1

.

Pick a.a.O. 210, 603 Var. Taf. XVI 1.

Pick nennt die Grnppe Chariten, bemerkt aber nachtrâglich 'Jahr-

bnch d. arch. Inst' XIII 149 Anm. 31, dass wohl der grôsste Teil der

thrakischen Mûnzbilder, in denen man die Chariten zn sehen pflegte,

Xymphen darznstellen scheinen, da dièse in anderen Monnmenten

zuweilen nackt erscheinen. Der Fnnd am obern Hebros, den Dobrusky,

Bull, de corr. hell. XXI 11 9 f. mitteilte, enthâlt in der That eine Reihe

thrakischer Weihreliefs, auf denen die Nymphen unbekleidet darge-

stellt sind (N. 1-12), bald aile drei von vorn, bald die mittlere vom
Rûcken gesehen, entweder verschlungen oder tanzend, oft mit Wasser-

kriigen zu Fùssen.

Aus der Prûfung der als Chariten zusammengestellten Mûnztypen

meiner Abgusssammlung ergibt sich, dass die hier beschriebenen von

Markianopolis sicher als Nymphen auszuscheiden sind; ihre Attribute

Wasserkrug u. Kranz lassen hierûber einen Zweifel nicht aufkomnien.
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Bloss der Typus N. 488 ist in Stellung und Haltung nicht zu miter-

scheiden von den bekannten Charitendarstellnngen. Allein dièse Ûber-

einstimniimg in der Gestaltuug der einander verwandten Chariten nnd

Nymphen zeigt sich auch in den bereits erwâhnten Votivreliefen, ' die

Rùckenansicht der Mittelfignr sogar in einer Grnppierimg von drei

halbnackten Nymphen, die Muschelbecken vor sich tragen. 2

Nach dem Gesagten steht der Amialime, dass das Trio nackter

Gôttinen anf Mûnzen anderer thrakischer Stâdte, von Deultum (mit

Alexander nnd Mamaea), Hadrianopolis (mit Tranqnillina) nnd Traia-

nopolis (mit Caracalla), auf Nymphen zn beziehen sei, nichts entgegen

selbst nicht der Umstand, dass in den beiden letzten Stâdten anch mit

bekleideten Nymphen, in Hadrianopolis znr Zeit des Pius, in Traianopo-

lis zn der des Marcanrel und des Sept. Severus, geprâgt wurde; demi

dièse Nymphentypen stellen sich bloss als die âltereu dar. Dass eine

der nackten Gestalten eines Stùckes von Traianopolis Wasser auf den

Boden trâufelu lâsst (N. 504), spricht ebenfalls fur die neue Deutung.

ANCHIALOS

489. Br. 24.— AVT MAIII^I 1., NOC EVCEBHI K r. Brustbild des

Kaisers mit Lorbeer, Pauzer und Mautel r.

Rs. ArXI L, A oben, AEW r., N i. A. Drei stehende mit dem

Doppelchiton bekleidete Nymphen von vorn, die zwei âusseren

mit einem Gefâss in der gesenkten Hand; die links hait den

Kopf rechtshin, die beiden anderen linkshiu.

Kat Brit Mus. Thrace 85, 16; vgl. Haym, Thés. Brit II 353

Taf. XLIV 3.

400. Br. 25.— AVT MAIIMINOC EVCEB AVr. Kopf des Kaisers mit

Lorbeer rechtshin.

Rs. Arx 1., IA oben, AE r., QN i. A. Ebenso. .

M. S.— Ta/r/XI N. 22.

1 Dobrusky a. a. O. 124 f. Abb. 5-7. Vgl. auch die alleu thasisclieu Reliefs StuduHv.ka,

Jahreshefte Wien VI 159 ff. Fig. 99-101.

1 O. Jahn, Arch. Beitr. Taf. IV 3 ; Entf. d. Europa 3 (
).
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Festspiele zu Ehren des Kaisers Sevenis u. der Nympkem^ 2epi]oîu

und Nuucpia, finden Erwàhnung auf Mûnzen von Anchialos Kat Brit

Mus. Thrace 84, 10 und 85, 13; Kat Berlin I 131, 2.

A P O L L O X I A A M P O X T O S

491. Br. 2x— IOVAIA AOMNA C6B. Brustbild der Douma rechtshin.

Rs. ATTOAAftNI L, H T oben, 6QN r., 6N TTONTft i. A. Xvm-
phengruppe wie Anchialos N. 489.

Paris. Mionnet I 3 72, 64.

Sestini, Lett. nuin. IV 92 beschreibt eîn Stûek mit Diadumenian

und Tempel, in dem 'drei Idole' stehen; vielleicht die Xymphen-

gruppe

B I Z Y E

492. Br. 30.— AVT K- M" IOVA" 1., 4>IAIT7noC A\T r. Brustbild des

Kaisers mit Lorbeer, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. BIZ V L, HN r., ON i. A. Das von zwei Thûrmen flankierte

Stadttor mit Galérien ; ûber der Zinne Nike in Quadriga

rechtshin und vor und hinter dieser je eine Figur; zu Seiten

des Einganges zwei quadratfônnige Nischen ; in der rechten

Reiter liuksliin, in der links die Gruppe der drei bekleidctcn

Xymphcn.

W'ien.

Samml. Prowe, Trav. de la soc de num. de Moscou III Taf. III 1.

493 Br. 30.— Ebenso, mit Bl 1., V H oben, NQ r., N LA; in der 1.

Nische Reiter rechtshin, in der rechten die Nympkengryppe.

Sofia. Z.f.N. XXI Taf. VIII 7; hier Ta/s/ XI N. 23.

Auch Lôbbeckes herrliches Medallion mit Philipp und der Ansicht

von Bizye zeigt an dem Stadttore der Umwallung die beiden Nischen

mit ihrem Schmucke. {

Z t. N. XXI 254 f. Taf. VIII 5.
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COLONIE DEULTUM

494. Br. 25.— IMP C M AVR SEV. ALEXAND AVG. Brustbild des Kai-

sers mit Lorbeer und Mantel rechtshin.

Rs. COL FL
|

P 1., A oben, C
|
DEVLT r. Gruppe der drei nackten

Nymphen, die mittlere von hinten gesehen, die links mit dem

Kopfe linkshin, die anderen rechtshin ; sie stehen mit an den

Schnltern verschhmgenen Armen, die âusseren halten je eine

Blume în der einen etwas erhobenen Hand.

Rollin.— Tafe/XI N. 24.

Mionnet Suppl. II 283, 483 nach Vaillant

Dobrnsky, Bull, de corr. hell. XXI 123 erwâhnt auch eines Stûckes

mit Mamaea und dem gleicheu Typus, Mus. Sofia.

HADRIANOPOLIS

495. Br. 26.— AVT KAI T
|

AlA AAPIA ANT Kopf des Pins r.

Rs. AAP|IA 1., [NOTTO] oben, AEl|TftN r. Gruppe der drei bc-

kleideten Nymphen, die Kôpfe der beiden âusseren dem der mitt-

leren von vorn dargestellten zugewandr. In der einen Hand
halten die Gôttinen je einen Wasserkrug, die andere Hand
legen die âusseren an die Schultern der mittleren, die in der

gesenkten Linken Àhren hâlt

Paris.— Tafel XI N. 25.

Vgl. Mionnet Suppl. II 303, 616.

496. Br. 25.— CABI • TPANKV 1., AA6INA C6 r. Brustbild der Tran-

quillina rechtshin.

Rs. AAP|IAN 1., OTTOAEI r., TON LA. Gruppe der drei nackten

Nymphen, wie Markianopolis N. 485 ; in den gesenkten Hâu-

den halten die âusseren je einen Zweig oder Binde.

Mûnchen.— Tafel XI N. 26.

Gotha. Liebe 452 Abb.

Mionnet Suppl. II 334, 810 nach Vaillant; vgl. a.a.O. 303, 615

mit Pius, nach Vaillant, N. 328, 770 ni. Gordian, nach Sestini-
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PAUTALIA

497. Br. 19.— Kopf des Pins mit Umschrift

Rs. TTAVTAAI :

ftTftN i. .-V. Gruppe der drei beklcidden Nymphe*

wie Hadrianopolis N. 495.

Wien.— Ta/e/Xl N. 27.

498. Br. 21.— Ebenso, mit TTAV 1., TA oben, A IttT r., ftN i. A. Die

Nymphe rechts blickt rechtshin, die anderen linkshiu, Attribute

undeutlich.

Paris.

499. Br. 30.— AVT K M AVPH 1., ANTftNINOC r. Kopf des bârtigen

Caracalla mit Lorbeer rechtshin.

Rs. OVA
|

ïïl 1., AC TTAVT r., AAIAC i. A. Tempdfront mit stehen-

der Gôttin zwischen vier Sâulen auf einem mit Bânmen bewach-

senem Berg; am Fusse desselben Tcmpd im Profil linkshin mit

stehendem Gott zwischen vier Sâulen ; links am Berge ûberein-

ander zwei Acdicula mit je einer Figur zwischen den zwei Sâu-

len, ûber der obeni eine Hôhle ; rechts oben eine dritte Aedicula

mit Figur, u. darunter neben dem Tempel Gruppe der drei be-

klcidden ATymphefi, die Kôpfe von einem Baumzweige beschattet

Philippopol.— Ta/el XII N. 1.

Wien. Num. cim. Vind. S. CI Taf. XVII 7 ; Mionnet Suppl. II

388, 1107.

PLOTIXOPOLIS

500. Br. 25.— M AVPHAIOC OV 1., HFOC KAICAP] r. Brustbild des

Caesars mit kurzem Bart, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. TTAQTE INOTTOAEIT^N. Gruppe der drei beklcideten Xymphcn

von vorn, die links mit Kopf rechtshin, die anderen linkshin
;

die beiden âusseren halten Wasserkrûge in den gesenkten Hân-

den, die links und die mittlere legen den 1. Arm um die Schul-

tern der zunâchst stehenden, die mittlere und die rechts halten

den r. Arm gesenkt

Lischine, Cat de num. gr. Thrace, N. 884 Taf. XVI.
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AUGU vS T A TRAIANA

501. Br. 19.— KPICneiN 1., A C6BACTH r. Brustbild der Crispina

rechtshin.

Rs. AV i. A., TOVCTHC 1., TPAIANH r., C i.A. Gruppe der drei

bekleideten Nymphen von vorn, die links mit Kopf rechtshin, die

anderen linkshin ; die beiden âusseren tragen Wàsserkrûge in

den gesenkten Hâuden, die mittlere nnd die links fassen sich

bei den Hânden, wâhrend jene nnd die rechts sich gegenseitig

die Arme anf die Schnlter legen. Uber nnd zwischen den

Kôpfen die Gipfel dreier Baume.

Lôbbecke. Z.f.N. XV 39 Taf. III 4; hier Tafel XII N. 2.

Berlin. Kat. I 239, 6 Abb.

Kat. Brit. Mus. Thrace 1 77, 2 ist eine Mùnze von Angnsta Traiana

mit Fanstina der j. nnd den drei nackten Gôttinnen beschrieben ; von

diesen scheinen die beiden ânsseren Blumenbùschêl zn halten.

TRAIANOPOLIS

502. Br. 19.— AV K M ANTflNINOC. Kopf des Marcanrel rechtshin.

Rs. TPAI 1., ANO r., TTOAIT i. A. Gruppe der drei bekleideten

Nymphen von vorn, der Kopf der Mittelfigur von vorn, die

anderen diesem zugewandt. Die Gôttinnen halten sich an den

Schultern umschlungen, die beiden âussern scheinen Binden

in den gesenkten Hânden zu halten.

Paris.— Tafel XII N. 3.

Mionnet I 423, 3 76.

503. Br. 30.— AV K A CEn CEVHPOE TTE. Kopf des Kaisers mit Lor-

beer rechtshin.

Rs. Hr CTATI BAPBAPOV TPAIANOTTO, i.A. AITfiN. Bârtiger

Flussgott (Hebros?) mit nacktem Oberkôrper linkshin gelagert,

die Rechte an das Knie gelegt, die Linke an der Urne, der

Wasser entstrômt; zur Rechten des Gottes die Nymphengruppt

wie auf N. 502.

Mus. Neapel N. 8644.- 7h/e/ Xll N. 4.

Vgl. Mionnet Suppl. II 507, 1784f.
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504. Br. 22.— AVT K M AVP CE L, ANTftNEINOC r. Kopf des bârti-

gen Caracalla mit Strahlenkrone rechtshin.

Rs. TPAIANO 1., TTOAEIT r., ÎÎN i. A. Gruppe der drei nacktcn

Nymphe*^ wie Deultum N. 494 ; die links erhebt die leere

Rechte, die rechts lâsst aus der Linken Wasser auf den Boden

trâufeln.

Wien.— Ta/e/ XII N. 5.

Paris. Mionnet Suppl. II 513, 1821 Taf. VII 4.

505. Br. 32.— AVT K M AVPH 1., ANTQNEINOC r. Kopf des Caracalla

mit Lorbeer rechtshin.

Rs. TPAIANOTTOAEITQN. Dieselbe Gruppe, aber die âusseren Fi-

guren halten lange Bindcn in der eiueu Hand.

M. S.— Ta/cl Xl\ N. 6.

Binden tragen auch die bekleideten Xymphen auf den Mûnzen N.

5()2 und 503 und auf dem Weihrelief Bull, de corr. hell. XXI 131

Abb. 13.

A P O L L O N I A IN ILLYRIEX

Die roh geprâgten Silberdenare, auf deren Rûckseiteu die das

Feuer des Nymphaions bei Apollonia umtanzenden Gôttinnen darge-

stellt sind, sind ziemlich zahlreich. 1 Sie zeigen auf beiden Seiten

Beamtenuamen, auf der Vs. den Apollonkopf rechts- oder linkshin, auf

der Rs. drei mit dem sog. Doppelchiton bekleidete, sich an deu Hân-

den fassende, tanzende Xymphen mit wallendem Gewand ; zwischen

ihnen das Asphaltfcucr und die Aufschrift A TT
j
O

|
A. Aus der Zahl der

nicht sehr bedeutenden Yarianten sind die folgenden hervorzuheben.

506. S. 19.— Mit APIZTAPXOZ
;
IÏÏÏÏO im Abschnitt. Die Nymphe

links rechtshin blickend, die anderen linkshin ; die beiden âus-

seren tragen je eine Fackel.

Berlin (m. S.).— Tafel XII N. 9.

1 Mionnet Suppl. III 317 f. 37-44 ; Kat. Brit. Mus. Thessaîy etc. bO f . 62-72; I. v. Schlos-

ser. Beschr. altgriech. Mûnzen I 32 f. 75-99. etc.
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507. S. 1 9.— Mit BIQN i. A. Ebenso, die Nymphe links erhebt die

Redite zum Haupte, die rechts hait Fackel.

Kat. Brit. Mus. Thessaly etc. 61, 71 Taf. XII 14.

508. S. 20.— Ebenso, mit 0EPZIA2 i. A.

Berlin.— Tafel XII N. 8.

509. S. 23.— Mit AINOKPATHZ
!

EPIMNA^|TOY i. A. Ebenso, die

Nymphe links hait- eine Fackel, die rechts ein Pedum.

Berlin (m. S).— Tafel XII N. 7.

510. S. 20.— Mit AIONYZO| AftPOZ i. A. Die Nymphe rechts blickt

linkshin, die anderen rechtshin ; die links hait ein Pedum, die

rechts eine Fackel.

Kat. Brit. Mus. Thessaly etc. 61, 69 Taf. XII 13.

511. S. 20.— Mit <t>IAinn02 zwischeu den Nymphen ohne Attribute,

Stellung ebenso.

Berlin'.— Tafel XII N. 10.

512. S. 20.— Mit ZENWN|(|>IAAOV i. A. Die Nymphe redits blickt

rechtshin, die anderen linkshin ; die âusseren neigen den Ober-

kôrper etwas seitwârts, die links fasst mit der gesenkten

Rechten ihr Gewand, die rechts hait einen Kranz.

Im Handel.— Tafel XII N. 11.

513. S. 20.— Mit NIKANQP i. A. Die Nymphe rechts, mit der Linkeu

ihr Gewand fassend, blickt linkshin, die beiden anderen rechts-

hin
; die links hait eine Fackel in der Rechten.

Berlin.— Tafel XII N. 1 2.

Das Pedum, das zuweilen als Attribut einer der Nymphen erscheiut,

ist auch Typtis einer Silbermûnze von Apollonia, deren Vorderseitebild

das Feuer des Nymphaions darstellt ;
' es deutet vermutlich auf die

Verbindung der Nymphen mit Pan.

1 Mionnet II 32, 42 ; Kat. Brit. Mus. Thessaly etc. 59, 44 Taf. XII 7.
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Der Nymphentypus scheint erst zur Zeit des Coiiimodus in eben-

falls sehr rohen Prâgungen wieder aufgenomnien worden zu sein.

514. Br. 32.— AVTOKPA KOM MOAUU. Brnstbild des Commodiis mit

Lorbeer rechtshin.

Rs. A TT O A i. F., AIAQA i. A. Drei tanzende bekleidete Nym-
phcn, sich an den Hânden fassend, die links rechtshin, die an-

deren linkshin blickend; die links hâlt eine Fackel (?), die

rechts einen Kranz.

Im Handel.

Mus. Arigoni I Taf. 82, 84 (ohne Angabe der Attribute).

Wien. Schlosser a. a. O. 36, 124, angebl. mit Pedum und Kranz.

Brit'Mus. a.a.O. 63, 86 Taf. XIII 5.

515. Br. 32.— IOVAIA AOlMNA C6BAC. Brustbild der Douma
rechtshin.

Rs. ATTOAAU) NIATAN. Drei tanzende Xymphen, sich an den

Hânden fassend und Rlumen haltend, die rechts linkshin, die

anderen rechtshin blickend ; am Boden Blumen.

Paris. Mionuet Suppl. III 325, 87 f.— Tafe/ XII N. 13.

516. Br. 33.— AV K M AV AN 1., TWN6INOC r. Brustbild des ju-

gendlichen Caracalla mit Lorbeer, Panzer u. Mantel rechtshin.

Rs. ATTOA oben, • i. A. A T
yniphc)igruppe wie auf N. 5 1 4

;

die drei Gôttinnen halten Krànze, die mittlere zwei, zusammen

mit den anderen. Zwischen der Schrift des Abschnittes flam-

mender Altar.

Schlosser a. a. O. 39, 1 41. 1

Mus. Pembroke III Taf. 81, 9.

1 Schlosser 36, 120 fûhrt auch eine Mûnze mit Faustina und den nackten Chariten an

dièse ist aber nicht von Apollonia. sondern von Paros.



92 F. IMHOOF-BLUMER

TANAGRA

517. Br. 22.— KAICAP 1. Kopf des Aitgustus rechtshin.

Rs. TAN 1., ArPA oben, IftN r. Drei tanzende bekleidete Nym-
'phen, sich an den Hânden fassend ; die beiden âusseren blicken

linkshin, die mittlere rechtshin.

London. Kat. Brit. Mns. Centr. Gr. 65, 52 f. Taf. X 13.

Wien. Irïïhoof u. Gardner, Comm. on Pansanias 1 1 6, 6 Taf. X 1 7.

M A G N E S I A A M MÂANDER

518. Br. 30.— M' ftTAKI- 1., CEYHPA- CE r. Brnstbild der Otacilia

mit Diadem rechtshin.

Rs. 6TT F eVÏTVXOVC TVXIKd MAriNHT, i.F. ft|N. Drei sich

nnischlingende nackte Nymphen, die mittlere vom Rûcken gese-

hen ; die links blickt linkshin, die redits rechtshin, nnd der

Kopf der Mittelfignr scheint von hinten dargestellt zu sein
;

die âusseren Figuren halteu je eine Blume.

Berlin (m. S.).

Mionnet III 157, 699.

519. Br. 30.— Ebenso, mit dem Bilduisse des jûngereu Philipp.

Rs. gleichen Stempels.

Lôbbecke.— Tafel XII N. 1 4.

Auf dieseu Mùnzen scheint fur eine Nymphengruppe wiederiiin

der Charitentypus verwendet worden zu sein. An die drei Quellnyin-

phen der Magneteumûnze S. 165 Tafel X N. 30 erinnert hier bloss

die Haarfrisur
; dagegen ist fur Magnesia die Darstellung dreier

nackter einander anfassender nnd Blumen haltender Nymphen, also

âhulich der auf unseren Mùnzen, bezeugt durch das Bild einer Mar-

morbasis mit der Inschrift KodÀ.ijraofrévioç m\y\\ «évaoç, vâfia Nujiqpcov

àvéxÀ.eurtov. 1

1 O. Kern, die Insohr. von Magnesia a. M. N. 252 Al>l>.
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GERME A M KAÏKOS

520. Br. 34.— 4>OVABIA TTAAV TIAAA C6BACTH. Brustbild der Plau-

tilla rechtshin.

Rs. 6ÏÏI CTP TAV 1., KfiNO obeu, C B T6PMH r., HNftN i. A.

Drei stehende Nymphen, mit dein Doppelchiton bekleidet, die

mittlere, mit Ge/âss in der Rechten und Ba/id(?) in der Linken

von vorn, die anderen ihr zugewandt ; dièse halten in der einen

Hand einen Wasserkrug, nnd legen den anderen Arm uni die

Schulter der Mittelfigur.

Mûnchen.

Inv. Waddingtou 805, angeblich mit Chariten.

521. Br. 34.— AVTOKP K M AV 1., P ANTQN6IN r., OC C6B uuten.

Brustbild des Elagabalus mit Lorbeer und Panzer rechtshin.

Rs. 6ÏÏI CTP <(>ONT 1., AA ^eiANAPOV r., T6PMHN ftN i. A.

Ebenso, die Mittelfigur hâlt in der gesenkten Linken Âkrcn.

Berlin (m. S.).

Vgl. Mionuet Suppl. V 364, 520 nach Vaillant.

522. Br. 35.— AVT K M ANT 1., TOPAIANOC r. Brustbild des Kai-

sers mit Lorbeer, Panzer und Mautel rechtshin.

Rs. 6TTI AIA APICTONCIKOV rCPM, LA. HNftN. Ebenso.

Im Handel.— Ta/e/ XII N. 1 5.

Kat. Brit Mus. Lydia 88, 38 Taf. IX 10.

523. Br. 35.— AVT K M IOVA 0IAITTTTOC. Brustbild des Kaisers,

ebenso.

Rs. 6TTI r- iTTePTTePOV POV<|> t B, i. A. rCPh^N und zwischeu

den Nymphen fi N. Ebenso, die Mittelfigur ohne Attribut in

der Linken.

Im Handel.

London, a. a. O. 89, 44.

Vgl. Mionuet Suppl. V 367, 536 und 538.

Ob die folgenden Darstellungen auf Nymphen zu bezieheu sind,

ist nicht ganz sicher :

13
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524. Br. 28.— AVTO N6PBA TPAIANON KA. Kopf des Kaisers mit

Lorbeer r.

Rs. 6ÎTl CTP APT6MIAQPOV T6P. Zwei sich gegenùber stehende

Gôttinen in Chiton u. Mantel, die eine Hand in diesem verhûllt,

die andere auf eine zwischen ihnen stehende Amphora gelegt

London, a. a. O 82, 19 Taf. IX 3.

Vgl. Mionnet Suppl. V 364, 522 mit Maesa, nach Vaillant.

525. Br. 23.— KPlCniN L, A CEBAC r. Brustbild der Crispina r.

Rs. TE~ L, PM oben, HN r., ftN i. A. Zwei stehende Gôttinen in

Doppelchiton und Mantel von vorn, die Kôpfe einander zuge-

wandt, die eine Hand verhûllt, in der anderen ein JVasserkrug,

dessen Bauch auf einer Stèle liegt; zwischen den Gôttinen

stehende Amphora.

M. S.— Tafel XII N. 16.

Vgl. Mionnet II 556, 268.

526. Br. 27.— M IOVA <t>IAITTTTOC K. Brustbild des Caesars mit Pan-

zer und Mantel rechtshin.

Rs. TEP L, MH oben, Nft r., N i. A. Ebenso.

Berlin (m. S.).

Mionnet II 559, 282.

DENAR DES P. ACCOLEIUS

527. Vs. P. ACCOLEIVS L, LARISCOLVS r. Weibliches Brustbild

(Acca Larentia) rechtshin.

Rs. Drei Nymphen von vorn, bekleidet mit Chiton und Uberwurf

archaischen Stils, halten ûber ihren Schultern einen sie ver-

bindenden wagrechten Balken. Die Nymphe links hait in der

Rechten einen sehnelosen Bogen(}), die rechts in der Linken

eine Blume\ von dem Haupte einer jeden ragt ein belaubter

Zweig oder Baumgipfel auf, von dem Balken zwei andere zwi-

schen den Kôpfen.

Babelon, Monn. de la républ. rom. I 1 00, 1 und 2.

Usener^ Dreiheit, Bonn 1903, 10 i.— Tafel XII N. 17.

Die hier dargestellten Baumnymphen werden ùbereinstimmend auf

die Nymphe querquetulanae, deren Heiligtum am Esquilin lag, bezogen.



III

C H A R I T E N



Das folgende Verzeichnis enthâlt die Beschreibung der ùbrigen

Mûnzen, auf denen drei nackte Gôttinen zu Gruppen vereinigt erschei-

nen. Dièse stellen nach allgemeiner Annahme die Chariten dar. Doch

ist es, nach dem S. 1 83 f. Gesagten und weil die Attribute der Gôttinen

fur deren Bestimmung nicht inimer entscheidend sind, anch fur meh-

rere der hier in Betracht fallenden Orte zugleich Nymphen- nnd Cha-

ritencult bezengt ist, nicht ansgeschlossen, dass die eine oder andere

der Darstellnngen, besonders von den spâten des 3. Jahrhunderts, anf

Nymphen zu beziehen ist.



ATHENAI

Auf Silber- und Kupfermûnzen von Athen findet nian den deli-

schen Apollon dargestellt, auf einem Griffbrett in der Rechten die drei

bekleideten Chariten haltend. Die Ausfûhrung des allerdings sehr

kleinen Gruppenbildes ist indes so dûrftig, dass es schon vorkam, die

drei Figûrchen fur die Spitzen eines Dreizackes zu halten. Auf eine

genauere Angabe der Haltuug und Annbewegungen der Gôttinen ist

daher in der folgenden Beschreibung zu verzichten.

1 . Br. 1 8.— Kopf der Athena rechtshin ; Helmverzierungen wie auf

den Tetradrachmen.

Rs. A L, OE r. Statue des nackten Apollon Delios mit Kalathos

von vorn, in der Rechten Griffbrett mit den drei bekleideten

Chariten, in der Linken Bogen ; im Felde links Cikade.

Berlin (m. S.).— Tafel XII N. 1 8.

Combe, Mus. Hunter Taf. XI 14 (ungenau).

Beulé, Monu. d'Athènes 364 Abb.

Imhoof u. Gardner, Connu, on Pausanias 1 44 Taf. CC 11 u. 1 2.

Kat Brit. Mus. Attica 82, 564 Taf. XIV 9.

Die nâmliche Statue, in der Regel zwischen zwei an ihr aufge-

richteten Greifen, konimt als Beizeichen verschiedener Tetradrachmen

vor, von denen Abbildungen bei Beulé a. a. O., Furtwângler, Arch.

Zeitung 1882, 332 (vgl. 1883, 295), Imhoof u. Gardner a. a. O. 144

Tafel CC 13 und 14, Kat. Brit Mus. 72, 496 f. Tafel XI 8 und hier

Tafel XII N. 1 9 gegeben sind.

Auf anderen attischen Tetradrachmeu erscheinen feruer, uicht als

Attribut des Apollon, sondern als Beizeichen, drei bekleidete Gôttinen,

die Kôpfe in gleicher Richtung linkshin; die links stehende erhebt

die rechte leere Hand, s. Combe, Mus. Hunter Taf. IX 5, Beulé a.a.O.

297, Imhoof und Gardner a.a.O. 150 Taf. EE 6, Kat Brit Mus. 55,

409 f. Taf. XI 5, Pausanias éd. Hitzig und Blûmner I 252 Taf. XI 9.
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Dieser Typus ist ohne Zweifel auf die Chariten zu beziehen, von

denen Pausanias I 22, 8 uud IX 35, 3, 7 berichtet, dass sie am Ein-

gange der Akropolis eine Cultstâtte hatten, in der sie bekleidet darge-

stellt waren. Vgl. Furtwângler, Roschers Lexikon I 880 f. und Abb.

A RGOS

2. Br. 24.— AV KAICA C L, 6M A C6 C6BHPON r. Kopf des Kai-

sers mit Lorbeer rechtshin.

Rs. AP[r] 1., eiUU r., N i. A. Drei nebenander stehende nackte

Gôttinen von vorn, die Arme gegenseitig auf ihre Schultern

legend; die âusseren Figuren wenden den Kopf der mittleren

zu, die rechts scheint in der erhobenen Linken Strâhnen ilires

Haares zu halten, die links ihre Rechte ebenfalls zu erheben.

Berlin (m. S.).— Tafel XII N. 20.

I.-B. Monn. grecques 177, 10 ; Imhoof und Gardner a.a.0. 34, 5

Tafel I 11.

Die Erhaltung dieser Mùnze, von der mir kein zweites Exemplar

vorgekommen, ist leider nicht der Art, dass eine vôllig zuverlâssige

Beschreibung der Gruppe gegeben werden kônnte. Sicher ist die Vor-

deransicht der Mittelfigur, weniger sicher das Fassen der Haare der

rechts stehenden, eine Geberde, die sonst weder Chariten noch Nym-
phen eigen ist.

1 Auf die alten Bildsâulen der Chariten, von denen Pau-

sanias II 17, 3 berichtet und die sicher bekleidet dargestellt waren,

ist die Gruppe nicht zu beziehen. Dennoch jst es wahrscheinlich, dass

darin die Chariten zu sehen sind, die in Argos und in der Argolis

vielfach verehrt wurden. 2

1 Der Gestus deutet vielleicht auf das Entsteigen vom Bade. Ùber die Be/.iehung der

Chariten zum Wasser s. Pauly-Wissowa, Real. Enc. III 2161 Z. 63 f.

1 A. a. O. 2155 Z. 26 f.
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N A X O S

3. Br. 25.— IOVAIA AOM 1., NA C6BAC r. Brustbild der Domna r.

Rs. NAI 1., lf2N r. Die drei nackten sich umschlingenden Chari-

ten, die mittlere vom Rûcken gesehen, die rechts linkshin, die

anderen rechtshin blickend ; Attribute der beiden âusseren

undeutlich.

Mionnet II 321, 66; Suppl. IV 397, 239 f.

Brit Mus. Kat Crète etc. 1 1

2

T
22.

Auf Naxos, wie auf Paros, hatteu die Chariten Heiligtûmer mit

Priesteni. ' Das Erscheinen der Gruppe neben dionysischen Typen auf

den Mûnzen von Naxos scheint auf eine Verbindung des Dionysos

mit den Chariten zu deuten. Nach Apoll. Rodios IV 423 £ wirkten

dièse auf Naxos dem Gotte ein Gewand.

PAROS

Br. 23.— <t>AVCT6l 1., NA AVroVCTA r. Brustbild der jûnge-

ren Faustina rechtshin.

Rs. TTA 1., PIUUN r. Ebenso, die beiden âusseren Chariten halten

Binden{}) in der einen etwas vorgestreckten Hand; die Arme

der Mittelfigur sind von abnonner Lange und reichen ûber

die âusseren Schultern der beiden anderen Gestalten hinaus

Paris. Mionnet Suppl. IV 325, 193, falsch Itanos zugeschrieben.

7^/XIIN. 21.

Sestini, Descr. n. v. 230 Taf. V 7.

Berlin (m. S.).

1 Escher, Pauly-Wissowa's Real - Enc. III 2156 Z. 27 f.
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HERAKLEIA AM PONTOS

5. Br. 29.— T IOV OVH MA 1., IIMEINOE AV r. Brustbild des Kai-

sers mit Lorbeer, Panzer und Mantel rechtshin. H (?) m run-

dem Gegenstempel.

Rs. HPAKAEftTAN L, TTONTft- r. Sitzender Zeus mit nacktem

Oberkôrper linkshin, Schale in der Rechten, die Linke am

Scepter ;
vor ihm die dtei Chariten mit hoher Frisur und

bekleidet.

Vatican. I.-B. Journ. int. d'arcb. num. I (1898) 23, 23 Taf. B' 10;

hier Tafe/XIl N. 22.

6. Br. 35.— 1., [01 A] inTTOE AVr r. Brustbild des Kaisers mit

Lorbeer, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. HPAKAHAC N 1., E
|

[ftKOPOV MATPOC?] ATT [01] r., [KQ] N

TTOAIQN i. A. Thronender Zeus wie oben; vor ihm Gruppe der

drei sich umschlingenden nackten Chariten.

Lôbbecke. I.-B. a. a. O. 23,22, angeblich mit Caracalla.— Tafec

XII N. 23.

Vgl. Inv. Waddington N. 364 und das retouchierte Stùck Mionnet

II 440, 161.

Die Chariten galten gewôhnlich als Tôchter des Zeus. Pheidias

verwendete sie am Throne des Gottes zu Olympia (Paus. V 11,7);

hier sind sie als Gruppe neben Zeus augebracht. S\oronos a. a O. 24

Anm. 1 glaubte in der Hauptfigur den Demos zu erkennen, eine

Annahme die schon deswegen abzuweisen ist, weil dieser Personifica-

tion weder der Thron mit hoher Rùcklehne, noch die Art wie das

Scepter gehalten ist, zukommt.

'
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N I K AI A

Ohne nâhere Beschreibnng werden die Chariten auf Mûnzen von

Nikaia erwâhnt ans der Zeit der jûngeren Fanstina (Mionnet, Snppl.

V 98, 51 9 f.) nnd des Volnsianns (a.a.O. 156, 907 f., Kat Brit Mus.

Pontos etc. 174, 139 f., Haym, Thés. Brit II Taf. XLVIII 4). Die drei

Gestalten sind von vorn dargestellt, der Kopf derjenigen links links-

hin, die der beiden anderen rechtshin, die Attribnte undeutlich.

PRUSA A M OLYMPOS

7. Br. 29.— AVT • K-ÏÏ6ABIOC- 1., TTePTINAI C6B r. Kopf des

Pertinax mit Lorbeer rechtshin. '

Rs. TTPOV 1., CASWN r. Die drei sich nmschlingenden nackten

Chariten, die mittlere vom Rûcken gesehen; die ânssere links

blickt linkshin, die anderen rechtshin. Die links stehende Gôt-

tin hait zwei Akren in der Rechten, die rechts eine Frtccht{})

in der Linken.

M. S.— TafelXlI N. 24.

A P H R O D I S I A S

8. Br. 25.— I6POC 1., AHMOC r. Brustbild des Demos mit Lorbeer

und Gewand rechtshin.

Rs. A0POA 1., 61 oben, Cl
1
6ftN r. Die nackten sich mit den

Armen nmschlingenden Chariten, die mittlere vom Rûcken

gesehen, die links stehende linkshin, die anderen rechtshin

blickend
; die beiden âusseren mit je einer vorgestreckten

Hand ohne Attribut.

Berlin (m. S.). I.-B. Kleinas. Mûnzen 115, 12.— Tafel XII N. 25.

1 Der Stempel der Vs. ist identisch mit dem I.-B. Kleinas. Miïnzen Taf. XX 5 abge-

bildeten.
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9. Br. 30.— KPICneiNA AVrOVCTA. Brustbild der Crispina rechtshin.

Rs. A<t>POAeiCI6flN. Die Charitengruppe.

Paris. Mionnet III 327, 141.

10. Br. 30.— IOVAIA AOMN L, A AVrOVCTA r. Brustbild der Domna
rechtshin.

Rs. eni apxo TftN nepi MeNeceeA ico, i. F. bov|non,

i. A. A<t>POA6ICI
1
6QN. Die drei Chariten wie auf N; 8; die

âusseren halten je einen Zweig.

Paris. Waddington, Rev. num. 1851 Taf. XII 1 3 ; Inv. Wadding-

ton N. 22 1 4.— Tafel XII N. 26.

Kat. Brit Mus. Caria 44,1 1 7 f. Taf. VII 8.

Vgl. Hayni, Thés. Brit. II Taf. XXXIX 5.

11. Br. 30.— TTO C6TT L, T6TAC KAI r. Brustbild des Caesars mit

Gewand rechtshin.

Rs. A<J)PO 1., A6ICI r., Nft3 i. A. Ebenso.

Inv. Waddington N. 2215.

Im Handel.

12. Br. 31.— MA- O' ANTft 1., AIAAOVM6NIANOC K r. Brustbild des

Caesars mit Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. A<J)PO 1., A6ICI r., 6ftN i. A. Âhnliche Gruppe.

Berlin (m. S.). I.-B. Kleinas. Mùnzen 1 1 7, 22.

PHILADELPHEIA

13. Br. 31.— 0AVCTEINA 1., CEBACTH r., Brustbild der jûngeren

Faustina rechtshin.

Rs. 6ÏÏI- A i. A., AAI- C6BHP0V APX L, 4>IAAA6A<t>eaN r. Die

Chariten wie N. 8, die âussere links hait einen Apfel, die

rechts Àhren.

Inv. Waddington N. 5145, irrtùmlich mit AAAI statt AAAI.

—

Ta/e/XU N.27.
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Wie in Aphrodisias stehen in Philadelpheia die Chariten in Ver-

bindung mit Aphrodite, die anf Mûnzen beider Stâdte hâufig als

Typns erscheint.

T R A L L E I S

14. Br. 28.— AVT K TTO AIKIN BAAEPIANOC Brustbild des Kaisers

mit Lorbeer und Gewand rechtshin.

Rs. 6 m F T AN[T]PHTOPIKOV TPAAAIA, i. A. NQN. Die Cha-

riten ebenso, die ânsseren scheinen je eine Blume zn halten.

Berlin (m. S.). I.-B. Lydische Stadtmûnzen 179, 41, irrtûmlich

mit TAN statt V. ANT.— Tafel XII N. 28.

Kat Brit Mus. Lvdia 358, 184.

I U L I A

Mionnet IV 312, 668 erwâhnt, nach Vaillant, eine Mûnze dieser

Stadt mit Valerianns nnd den Chariten. Sie ist sonst nicht bekannt

und die Lesung des Stadtnamens kônnte daher auf einem Irrtum, z. B.

statt dem von Nikaia, beruhen.

PE RG A

Mionnet III 461, 82 mit Augustus und den angeblichen Chariten 1

ist die bekannte Mûnze von Tanagra mit den drei Nymphen.

S I D E

15. Br. 20.— AV K M OTT[C6VH] 1., MAKPINOC r. Brustbild des Kai-

sers mit Lorbeer, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. CIA L, H oben, TftN r. Die drei Chariten ebenso, die links

scheint einen Kmnz, die rechts eine Blume zu halten.

Berlin (m. S.). I.-B. Kleinas. Mûnzen 339, 20.— Tafel XII N.29.

1 Aus Mus. Arigoni I Taf. 105,6.
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COLONIE CREMNA

16. Br. 25.— SAB TRANQVILLINAM AVGVSTAM. Brustbild des Tran-

quillina rechtshin, mit Mondsichel an den Schulteru.

Rs. COL CR6M 1., N
1
6 oben, NSIVM r. Die drei nackten Chari-

ten mit verschlungenen Armen, die mittlere vom Rùcken gese-

heu, die links stehende linkshin, die anderen rechtshin blickend
;

die beiden ânsseren scheinen je eine Blwne zu halten.

Berlin (m. S.). I.-B. Monnaies grecques 346, 1 16; irrig Iconium

zugeteilt— Tafel XII N. 30.

Kat Brit. Mus. Lykaonia etc. 6, 1 1 , ebenfalls Iconium.

Inv. Waddington N. 3714.

ANAZARBOS

1 7. Br. 21.— AVT K M ANT 1., TOPAIANOC. Kopf des Kaisers mit

Lorbeer rechtshin.

Rs. ANAZ 1., APB oben, Çl r. Die drei Chariten ebenso, die redits

stehende blickt rechtshin, die anderen linkshin ; die âusseren

stehen mit einem gesenkten Arm vor je einem Altar oder Thy-

miaterion.

Gotha.— Tafel XII N. 31.

18. Br. 22.— Ebenso, mit ANAZAPBOV 1.. MHTPOn r., ohne die

Thymiaterien.

Im Handel.

Dièse Gruppen kônuen ebensowohl Nympheu als Chariten dar-

stellen.
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MOPSUESTIA

19. Br. 27.— TA IOV OVHPON MAIIMON KAICAPA" Brustbild des

Caesars mit Lorbeer, Panzer und Gewand r.

Rs. AAPIAN UUN M0Y6ATUUN, i. A., 6T TT (J. 303). Die drei

Chariten ebenso, die links stehende linkshin, die auderen rechts-

hin blickend, die âusseren mit je einer vorgestreckten leeren

Hand.

Lôbbecke. Z.f. N. XII 334 Taf. XIII 14; hier TafdYJA N.32.

S Y E D R A

Die nach Vaillant beschriebeiie Mûnze Mionnet III 617, 379 mit

dem Bildnisse des jûngeren Philipp nnd den Chariten ist vennntlich

ein schlecht erlialtenes Stûck mit Ares zwischen Aphrodite n. Hernies

anf der Rs.

T A R S O S

20. Br. 37.— AV~T K- r- IOV" OVH- MAIIM6IN0C, i. F. TT TT. Brust-

bild des Kaisers mit Strahlenkrone, Panzer und Mantel

rechtshin.

Rs. TAPC L, OV MH oben, T
i POTTO r., i. F. rechts A M K, i. A.

r B. Die drei Chariten ebenso, die âusseren mit Blamen in den

vorgestreckten Hânden.

Kat Brit Mus. Lykaonia etc. 207, 234 Taf. XXXVI 10; Varie-

tâten a. a. O. N. 233 u. 235; Mionnet III 640, 512; Macdo-

nald, Huuterian Coll. II 551, 34.
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21. Br. 36.— Ebenso, mit TAPCO 1., V MHT oben, P|OTTOA r., im

F. zwischen den Gestalten A M K r B
; Die Chariten ebenso,

aber die mittlere mit dein Kopfe linkshin.

Berlin (m. S.)— 72^/ XII N. 33.

22. Br. 35.— AVT K6C KAIA BAAB6INOC C6B, i. F. TT
|
TT. Brustbild

des Kaisers mit Lorbeer, Panzer und Mantel rechtshin.

Rs. TAPC oben, OV Mr., HTP 1., i. A. AMK, i. F. ï~
|

B. Chari-

tengruppe wie auf N. 20 ; die rechts stehende hait einen Apfel,

die links eine Blume(?).

Kat. Brit. Mus. Lykaonia etc. 209, 242 Taf. XXXVII 1
;

Mus. Winterthur.

Vgl. Mionnet III 642, 521.

23. Br. 34.— AV KAI T M6C KVIN A6KIOC TPAIANOC, i. F. TT
|
TT.

Brustbild ^des Kaisers mit Strahlenkrone, Panzer und Mantel

rechtshin.

Rs. TAP|COV MHTPOTTOA6UUC, i. F. oben r B, i. A. AMK.

Charitengruppe wie auf N. 20, die Figur links mit Blume in

der erhobenen Rechten, die rechts scheint mit der Linken ein

Gewandstûck(?) auf eine am Boden stehende Vase zu legen

oder von dieser zu heben.

Macdonald, Hunterian Coll. II 556, 60 Taf. LX 20.

ANTIOCHEIA AM ORONTES

24. S. 26.— ANTWN 1., 6INOC KAIC r. Brustbild des bârtigen Cara-

calla mit Lorbeer und Panzer linkshin, in der Rechten den

Speer schulternd, am 1. Arm Schild mit Nike.
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Rs. AHMAP L, X-6ZVÏÏA-TA r. Adler von vorn die Flûgel

schlagend, Kopf mit Kranz im Schnabel linkshin; zwischen

den Beinen Kranz, die drei nackten Chariten umschliessend,

von denen die mittlere vom Rûcken dargestellt ist

L-B. Griech. Mûnzen 242, 9 Taf. XIV 4.

Kat Brit Mus. Galatia etc. 196, 371 Taf. XXIII 1 1 ; hier Tafel

XII N. 34.

Mionnet V 181, 266 mit Kopf des Kaisers rechtshin.

Ein âhnliches Stûck, mit Macrinus, Kat Brit Mus. a. a.O. 200,

400 und Berlin (m. S.).



R EL Q I S T E R

1. ORTSNAMEN

Abakainon
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Gyrton S. 60, 61, 64

Hadrianopolis (Thrake) 186

Henna 31 ft

Herakleia (Illyrien) 77

Herakleia (Bithynien) 200

Himera 31 ff.

Histiaia 128 f.

Hyria 1

Issa 77

Kamarina 34 ff.

Katana 36 f.

Kierion 60, 67 f.

Knosos 96 f.

Korinthos 86 ff., 129, 134, 158f.

Korkyra 78

Kosentia 19

Kranioi 90

Kreta 141 ff.

Kydonia 1 29 f.

Kyme (Kampanien) 1 ff

.

Kyme (Aiolis) 14 7, 151, 152f.

Kyrene 1 1 8 f.

Kyzikos 161, 176

Lamia 60

Lampsakos 107, 131

Laodikeia 137, 141, 179

Laos 1 4 f.

Larisa 60, 61, 62 ff. 68 ff.

Larisa Kremaste 60, 133

Larisa Phrikonis 1 1

1

Lesbos 111 f., 131

Lete 1 20 ff.

Leukas 80 ff., 127

Lokroi Epizephyrioi 19

Magnesia (Ionien) 137,165,1 77f. 1 92

Maionia 149, 178

Makedonen 1 26

Mantineia 92

Markianopolis 182

Meliboia 60, 64, 65, 126

Mesma 1 9 f.

Messana 37 ff.

Metapontion
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Plotinopolis



NYMPHENNAMEN

Abdera



4. ATTRIBUTE UND SYMBOLE

Àhren— S. 1 7, N. 108, 521.

Àhrenkranz— N. 37, 66, 1 63 ff., 246,

S. 1 05;

Altar— N. 59, 63, 65, 67, 69ff., 94, 1 09.

Amphora— N. 369, 524.

Astragalen— N. 1 79 ff., 341 f.

Balle— N. 46, 185ff.. 192f., 199f., 212f.

Baum— N. 471 f., 474.

Binde mit Mâanderverzierung—N. 5,

8, 41 f., 45.

Blumen- N. 341, 358 ff., 471, 494 ff.

Brunnen— N. 43, 51, 70 f., 138, 175,

184, 210, 445, 451.

Epheu— N. 438.

Fackel- N. 5L6 ff.

Fische— N. 74 ff., 176, 343 f.

Fûllhorn— N. 412, 418, 446, 469 f.

Garneele— N. 90, 97.

Haarflechten— N. 22, 23, 256.

Helm— N. 207 f.

Heroldstab— N. 41, 43, 49 ff., 69.

Hydria und andere Krûge— N. 36,

37, 50 ff, 71, 184, 1 95 ff., 340,

427, 4491, 458 ff., 485 ff., 520 f.

Kantharos— N. 440.

Kâstchen— N. 190, 205 f., 215.

Kottabosstange— N. 221.

Kranz— N. 45 ff., 1 89 fi, 354 ff., 485 ff.

Kugel— N. 402 f.

Lorbeer- od. Ôlkranz als Einfassung

N. 1, 14, 28, 38, 49 f.

— — als Kopfschmuck

N. 10, 94, 98, 118, 293, 318.

Lorbeer- oder Ôlzweig— N. 42, 47,

57, 370, 430.

Mondsichel— N. 72.

Muschelbecken— N. 462 f.

Nike— N. 55, 109.

Pedum— N. 509 ff.

Schilfkranz— N. 18, 29, 62, 76, 81 f.,

85, 87, 126, 135, 140, 150, 173 f.,

175f., 238 f., 261 f., 271, 275 ff.,

281 ff., 292, 294.

Schilfrohr— N. 435 f., 460, 466.

Schlange— N. 113f., 340, 450, S.102.

Schriftrolle— N. 370.

Schwan— N. 51, 77 f.

Spiegel— N. 1901, 211.

Stab— N. 44.

Stéphane— N. 234, 245, 254, 296.

Sumpfvôgel— N. 9, 47, 63, 1 1 2, 209,

214, 270.

Thyrsos— N. 441. 444.

Turmkrone— N. 300 f., 304.

Vogel— N. 43, 50, 54.

Waffen— N. 414. 438 f., 443, 457.

Wein— N. 33,372-391, 447, 478 ff.

Zweig im Haar— N. 19.



BERICHTIGUNGEN

Statt

S. 1 2 Taras Z. 3 tarantenischen

S. 5 1 Z. 1 v. o. Kartagisch

S. 81 Z. 20 v. o. lassen

Zu corrigieren

tarantinischen

karthagisch

lâsst

S. 95 Z. 10 v. o. Kopf mit Âhren bekrânzte mit Âhren bekrânzte Kopf

S. 99 Z. 2 v. u. erscheinten

S. 101 Z. 5 v. o. Beriin

S. 1 1 Z. 1 v. u. vor

S. 1 1

2

Z. 9 v. u. Stéphane

S. 123 Z. 13 v. o. 336

S. 1 44 Z. 8 v. u. 1 28 f.

S. 1 65 Z. 15 v. o. Bronzemedallions

erscheinen

Berlin

vor.

Sphendone

366

182t

Bronzemedaillons



NE02 KOPIN0IAKO2 2TATHP

Eix. 1.

Kax' aûxdç ëÀ.<x|3ov xrjv é^fjç êvôia<péQOUoav ÈJXioxoX.r|v

Geehrter Herr

El*. 2.

Budapest 1909 23 I

VIII Sândor utca

Beim ordnen meiner Mûnzen von Corintb von 52 Varietâten — die aile am Revers Kopf

d. Pallas Athene mit corinthischem Helm und einem glatten Ledernackeuscbutz haben —
ist es mir aufgefallen bei einem Exemplare diesen Nackenschutz nicht glatt aber detitlich

grannlirt (âhnlich eines Kettenpanzers) zu finden. Trotz allem Nacbsuchen in den Museen

und allen Auctions Catalogen ist es mir nicbt gelungen ein zweites Exemplar zu finden

mit Ausnahme des Exemplares in Brit. Muséum Cat. Corinth N° 242 pi. IX, 1 7, aber so

scblecht erhalten, dass die Granulation nicbt sichtbar ist. Aucb babe icb eine Frage in

der Num. Zeitscbrift inserirt : ob Jemand dièse Wabrnehmung gemacht bat ? aber keine

Antwort erbalten. Mitbin scheint dies eine sehr seltene Varietât zu sein. Genaue Beschrei-

bung ist folgende [Abb. 1].

Av. Fliegender Pegasus mit spitzigen Flûgeln nacb links; darunter Ç

Rs. Kopf der Pallas Atbene mit corintbiscbem Helm, der Nackenscbutz granulirt

(âbnlich einem Kettenpanzer) nacb links; dahinter ein vierspeicbiges Rad ; unter

dem Halse A— A. Silber 22 mm 8,60 gr.

Graf Miklos Dessewffy

K«i êydu jxqo xivcov fii|V<5v etxov jiaQaxnQT)aei xt^v aÙTT^v noixiA.i'av toO êjxivamoti xoù xod-

votiç tfjç 'Aflnvâç êjti exéoou oxaxfiQOç KopivOittxoO, dvrjxovxoç eïç riva xôiv êv 'AOVjvaiç

Hixpefuiôocov diQX«-ioTr|Ttov, jxcxq' ox) iiôXiç vùv xaxa>QT>cooa va Xd|3(o âxuayeîov jxqôç ôiijio-

aîeuaiv, oîi^i ôucoç xai va dyoodao) ôià xô Mouoeîov xô vôuiaua, ëvexa xfjç ÙJxeop
>

o?axr|ç xt^ifjç

f)v Çnxeî ! 'Ejuar)ç ôè xai éyà) xôxe eîç |idxr|v è^i']xnoa va evqio èni ôeuxfqou âvxuvnov xoù

[izyakov JtXi'|{)ouç xâ>v èuoû yvcooxcôv Kooivfhaxâiv axaxriQcov xr]v aùxT)v evôiaqpÉoouaav xaxd-

oxeur)v xoù xodvouç, fjç vùv ô x. x6|iT)ç Miklos Dessewffy jxaoouaidÇet ôùo âXXa jtaçaôei/iifxxa.

'O êv ^.oyq) oxaxTJQ, ôiuqpéocov, xarà xô oû[(|3ota>v Tfjç ôjxiaôîaç cnpecoç, xcôv ôûo QnOévxcov

xo|iuaxîtov êxei &Ç é^fjç (Elx. 2).

Ilriyaooç (iexà ô|é<ov nTeoûycnv uxxduevoç jtqoç do. Tô O dcpavéç.

"0;x. Kecpa?vT] 'AOnvàç \iexà KoQivxhaxoù xodvouç s'xovzoç ro emvcônov <poh8anôv, jiqoç do.

Kdxco aùxfiç A— A. Ae|i<ji ô' èv x(p rceôûo |3dX.avoç ( xciqjxôç ôquoç
; ) f| uixoà Bouo-

tixtj àajiîç.

'Aoyuooùv oîôoa/Liov.

'H ji£QiYQa<p»| xoù x. Miklos Dessewffy, ôxi xo èjxivumov elvai xoxxanôv elvai PePaûoç

ôodoxéoa, éyà) ôficoç yçdcpa) cpoÀ.iôU)xôv, ôiôxi ôià xwv x6xxa>v ô oqpQayiôoyXûcpoç rjOeXe

jxdvxcoç va ôt|?.o)otj dxi xô oxûxivov xoùxo uéooç xoù xodvouç 7)xo xeT>o)Qaxioiiévov ôid uexaX-

Xîvwv JiexdXXtov, à>ç jxoXXdxiç 01 {hÔQaxeç.

I. N. 2BOPQN02



PROVINZIALE KUPFERPRAOUNO

AUS DEM ENDE DER ROMISCHEN REPUBLIK.

SOSIUS, PROCULEIUS, CRASSUS.

von M. BAHRFELDT

Das Gewicht des rômischen As wurde durch das papirische Gesetz

vom Jahre 665 89 auf das der halben Unze normirt Die dadurch

zunâchst hervorgerufene reichliche Prâgung von Kupfer flaute aber

bald ab und in weiterer Folge geriet seine hanptstâdtische Ausmûn-

zung anseheinend ganz ins Stocken. Dafûr finden wir in den Provinzen

von den jeweiligen Machthabern hier nnd da Knpfer geprâgt, bis

Augustus das Mûnzwesen • fur das ganze Reich organisirte und ein

Mùnzsystem fur das Kupfer schuf, das im Gruude genommen auf der

eigenartigen Prâgung der Flottenprâfekten des M. Antonius beruhte

und daraus entwickelt wurde.

Ich hatte inir eine Bearbeitung der rômischen Kupferprâgung der

letzten Jahre der Republik zur Aufgabe gestellt und seither verôffent-

licht :

1) Die rôinisch - sicilischen Mûnzen. Genf 1904, 120 S. und 5

Tafeln (Rev. suisse de num. 1 2. Band 1 904), und

2) Die Mûnzen der Flottenprâfekten des M. Antonius. Wien 1905,

48 S. und 2 Tafeln (Num. Ztschr. 3 7. Band 1905).

Hier findet man nun die wenig umfangreiche, aber intéressante

Prâgung des Sosius u. Proculeius auf den ionischen Insein Zacynthus

und Kephallenia, sowie des Crassus in Kyrene behandelt, wâhrend
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den Beschluss eine Bearbeitung des Kupfers des Cn. und Sx. Pom-

pejus, Oppius, Clovius und Atratinus bildet, die gleichzeitig in der

Wiener Num. Ztschr. erscheinen wird.

a, C. SOSIUS C. f. T. h.

1. Kopf des M. Antonius n. r.

barhaupt, links daneben dicht am
Kopfe

Babelon II, S. 463, Nr. 1

Adler mit geschlossenen Flû-

geln auf Blitz n. r., in der 1. Klaue

einen Merkurstab haltend, 1. da-

hinter CSOSIVS'Q-, davor r. ZA

Tfl. XIII, i u. 2.

1.—
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sicher ist dies der Fall fur die Nrn. 1 -5, 7 und 8. Bei den Rs. glaube

ich 2, wenn nicht 3 verschiedene Stempel feststellen zu kônnen. Das

ist ein Beweis fur den grôsseren Verbrauch von Rs. - Stempeln nnd

weiter dafûr, dass der Hs.- Stempel fesLstand, der Rs. -Stempel aber lose

gefûhrt nnd durch die Hammerschlâge schneller abgenutzt wurde, so

dass eine hâufigere Enienerting erfolgen musste.

2. Kopf des M. Antonius n. r., Tropâon zwischen zwei am Bo-

barhanpt, dahinter
j^

den kauemden Gefangenen, links

einem weiblichen, r. einem rnânn-

lichen. An den Seiten C* SOSlVS 1.

=IMP- r.

Babelon II, S. 464 Nr. 2. Tfl. XIII, j u. 4.

1.— 5.43 Gr. schôn. Athen Nr. 421

4

a

2.— 4.39 » sg Brit. Muséum
3.— 4.11 » m Paris, Nr. 1703.

Dm. 18 — 19 mm.

1. Gefunden auf Zacynthus.— 2. Num. Chron. 1885 S. 104, Tfl. 5, 11. BMC. Peloponn.

Tfl. 20, 19, S. 102 Nr. 87, wo am Ende der Rs.-Aufschrift irrig Q steht.

Babelon I, S. 194 Nr. 3 mit unrichtiger Hs.-Abbildung (des ZA fehlt), mangelhaft ver-

bessert II, S. 464, 2.

Nr. 1 und 3 haben auf der Hs. den Gegenstempel

3. Kopf des Apollo (Bacchns) Dreifnss, zn den Seiten

bekrânzt, n. r., dahinter < C- SOSlVS- = COS- DESIG

Babelon II, S. 464, Nr. 3. Tfl XIII, 5.

1 .— 4.40 Gr. sg Capitol (Borghesi).

2.— ? » sg Mailand

3.— ?» m Venedig, Mus. arch.

4.— ? zg », Mus. Correr.

Dm. 1 9 mm.

1. Katal. Borghesi 1893, Nr. 1189 (210 L. Bignami).— 2. Mus. Sanclem. I, S. 191, Tfl.

7, 31. Sestini, Descr. num. vet. ex mus. Ainslie, Bellini etc. Leipzig 1796 S. 201 Nr. 9, Tfl.

4, 14.— 4. Katal. der Auslagen Nr. 157.

Babelon II, S. 464, Nr. 3 irrig im Texte DES fur DESIG, seine schlechte Abbildung ist

nach Riccio, Mon. fam. S. 214 Tfl. 64. 1 copirt, vergl. Nachtrâge II, S. 30 Tfl. 2, 39 und IL

5. ~~. Auch Borghesi a. a. O. hat irrig DES. Auf allen vier von mir gesehenen Stûcken steht

DESIG und so auch auf dem verschollenen Exemplar der Sammlung Wiczay, Katal. Bd. II,

S. 48, Tfl. Fam. M Nr. 12, das von Eckhel D. N. V S. 314 erwàhnt wird.
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4. Kopf des Neptmi n. r., be- Delfin uni einen Dreizack ge-

krànzt, dahinter
j^

schlungen n.r. C- SOSIVS =COS

Babelon II, S. 464 Nr. 4. Tfl. XIII, 6.

1.— 2.34 Gr. g Capitol (Borghesi)

2.— 2.06 » g Oxford

3.— ?» g Mailand

Dm. 15 — 16 mm.

1. Katal. Borghesi '1893 Nr. 1190 (150 L. Bignami). Riccio Mon. fam. S. 214 Nr. 4,

nach diesem Exemplar. Meine Nachtrâge I, S. 241 Nr. 157, Tfl. 11, 254.— 3. Mus. Sanclem.

I, S. 192, Tfl. 7, 32.

Die sâmtlichen vorstehend aufgefùhrten Stùcke der Mùnze Nr. 1

tragen deu Gegenstempel élâ (Stern, Rad?) und zwar befindet er

sich ûberall an derselben Stelle, auf der Hs. hinter dem Kopfe des

Antonius. Ich kenne kein Stûck ohne diesen Stempel, fur den ich aber

keine Erklârung liabe. Die von mir Nachtrâge I, S. 31 gegebene

Form ist unrichtig, ich wurde dazu durch das schlecht erhaltene Exem-

plar in Gotha veranlasst Derselbe Stempel befindet sich auch auf

den Exemplaren 1 und 2 der Mûnze Nr. 2 und zwar an derselben

Stelle hinter dem Kopfe. Die andern wenigen mir bekannten Exem-

plare der Mûnzen Nr. 2, 3 und 4 tragen keinen Gegenstempel.

Auf allen Stùcken fehlt beiderseits eine Umgrenzung des Mûnzbil-

des durch einen Perlkreis oder einfachen Reifen. Die gegenteilige

Abbildung bei Babelon, Sosia 3, ist nach einer Fâlschuug gemacht

und also unzutreffend.

Die Ruckseiten sind sâmtlich leicht napffôrmig vertieft, also vvaren

die Rs.-Stempel etwas convex geformt, wohl um den Schrôtling besser

in den festen Hs.-Stempel, der bei allen vier Sorten ein ziemlich hohes

Relief zeigt, hineinarbeiteu zu kônnen. Die Schrôtlinge sind durchweg

auffallend regelmâssig rund. Aile von mir im Originale oder in Ab-

gûssen gesehenen Exemplare tragen auf der Hs. (nicht auf der Rs.) das

vielbesprochene und auch bei den Mùnzeu des Proculeius vorkom-

mende kleine konische Loch und zwar befindet es sich nicht an einer

und derselben Stelle des Geprâges, ist also unabhângig vom Stempel

und nicht durch die Prâgung entstanden. Das bestâtigt meine darûber
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gemachten Benierkungen in den Berl. Mûnzbl. N. F. 1904 Nr. 25 S.

433-448, Antike Mûnztechnik, und ist auch die Meinung von J. N.

Svoronos, Mûnzen der Ptolemàer Bd. IV, 1908, S. 92, der festgestellt

hat, dass mit dem Jahre 271 v. Ch., dem der grossen Reorganisation

des âgyptischen Mûuzwesens dnrch Ptolemâos IL Philadelphos, dièse

technische Neuemng anhebt Ganz kùrzlich hat G. Dattari ' eine neue

Ansicht ûber den Zweck der Lôcher aufgestellt, dass sie, eine Folge der

vorbereitenden Bearbeitung des Schrôtlings anf der Drehbank, zagleich

einen Massstab dafûr bilden sollten, wie weit die Mûnze dnrch den

Umlauf nur abgenntzt werden dnrfte, um im Verkehr belassen zn wer-

den. Hiernach mûsste man bei den grossen schweren Kupferstûcken

die tiefsten Lôcher fiuden nnd bei den kleiueren die flachsten. Das ist

aber dnrchaus nicht imiiier der Fall: vorzûglich erhaltene Stùcke

grôsster Art zeigen oft nur ganz kleine Lôcher und umgekehrt Stûcke

mittleren Wertes oft sehr weite und tiefe Lôcher. Also steht dieser An-

sicht Dattaris ein gewichtiges Bedenken entgegen, wozu noch kommt,

dass bei den Mûnzen des Sosius und des Proculeius das Loch imiiier

nur auf der Hs. vorkommt, nicht auch auf der Rs., so dass hier also

eine Grenze fur die gestattete Abnutzung nicht besteheu en wûrde.

Somit harrt dies Probleui noch immer der Lôsung.

C. Sosius C. f. T. n. ist uns als Parteigânger und General des M.

Antonius in seinen wechselvollen Lebensschicksalen bekannt genug.

Zuletzt hat wohl Y. Gardthausen, Augustus und seine Zeit, ûber ihn ge-

handelt. Ein uugelôstes Râtsel aber bleibt das Yerhâltnis, iu welchem

er zu der Insel Zacynthus gestanden hat P. Gardner sagt darùber:

«Of the connexion of Sosius with Zacynthus \ve hâve none but numis-

matic record ; but this is sufficient to demonstrate that for several years

Sosius occupied quite a unique position in regard to the island, being

very possibly master of its revenues?, und hat damit gewiss Recht

Die Geschichtsquellen lassen uns vôllig im Stich und wir sind nur

auf das Zeugnis der Mûnzen angewiesen. Dièse lehren uns, dass Sosius

zuerst als Beauftragter des M. Antonius geprâgt hat, Nr. 1 und 2, und

dann wohl mit einer gewissen Selbstândigkeit ausgestattet, Nr. 3 und

1 Le cavità centrali sopra le faccie délie monete tolomaiche di bronzo. Riv. ital. di num.
XXI. 1908, S. 157-lb6, Tfl. II.
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4, auf denen der Kopf des Regenten nicht mehr erscheint. Sie zeigen

aber ferner auch, dass die eigenartige Stellung des Sosius und die

Ausùbung der Mûnzprâgung eine Reihe von Jahren angedauert haben

muss und dass die Prâgungen auch stattgefunden haben, zu Zeiten als

Sosius fern in Asien weilte.

Es ergibt sich dies aus den Datirungen, die wir auf den vier Mûn-

zen finden, und zwar werden bezeichnet :

~
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eine der Kleopatra dargebrachte Huldigung enthalten soll. ' Trifft

dièse Annahme zu, so kann die Prâgung der Mûnze nicht wohl vor

dem Herbste 713/41 erfolgt sein, da erst zu dieser Zeit Antonius nach

Âgypten kam und engere Beziehungen zu Kleopatra anknûpfte. Wahr-

scheinlich fâllt sie also in das Jahr 7 1 4/40, nachdem Antonius bei der

Regelung der Verhâltnisse auf der Balkanhalbinsel dem Sosius zu-

nâchst als Quaestor jene eigenartige Stellung auf Zacynthus einge-

ràumt hatte.

Auf der 2. Mûnze ist der Kopf des Antonius dargestellt ohne wei-

tere Bezeichnung, dagegen nennt Sosius sieh l/AP, wozu er von seinen

Legionen nach dem Falle von Jérusalem am 3./10. 717 37 ausgerufen

worden war. Dazu stimmt das Rs.-Geprâge sehr gut : das Tropâon mit

dem Juden und der Jûdin, am Boden kauernd, eine Darstellung, die

spâterhin auf den Mûnzen des Kaisers Titus oft variirt wird und hier

wohl dem Denar Caesars (Bab. II, S. 1 1 , Nr. 1 1 und 1 2) mit den gal-

lischen Gefangenen nachgeahmt ist

Das Consulat trat Sosius am 1./1. 722 32 zusammen mit Cn. Domi-

tius Ahenobarbus an, verliess aber durch die Verhâltnisse gezwungen

Rom schon in den ersten Januartagen, um sich zu Antonius nach

Agypten zu begeben, blieb jedoch nominell Consul. Also ist die

Mûnze Nr. 4 mit der Bezeichnung COS in diesem Jahre 722 32 ge-

prâgt worden. Spâtestens bis zum Ablaufe des Yorjahres 721 33 muss

die Prâgung der Mûnze Nr. 3 stattgefunden haben, auf der Sosius sich

COS DESlG nennt. Da die Desiguationen im Sommer 715 39 beim

Vertrage von Puteoli erfolgt waren, sind fur die Prâgung hierdurch

die Zeitgrenzen gegeben ; nâher lâsst sich das Jahr jedoch nicht be-

stimmen.

Aile vier Mûnzen des Sosius tragen die Aufschrift ZA oder ZA
(das Z auf Nr. 2 auch in dieser Form 21), die in Zacynthus ergânzt

wird. Dièse Zuteilung wird durch die Funde bestâtigt Nr. 2, ' ent-

stammt dem Boden der Insel und Hr. Svoronos schreibt mir, ôfters

solche Stûcke gesehen zu haben, die auf Zacynthus gefunden waren.

Ausserdem wird sie noch durch den Rs.-Typus der Mûnze Nr. 3, den

1 Ein allerdings sehr viel altères Stûck, Svoronos Tfl. LX, 21 u. 24. zeigt wie hier den

Caduceus als Beizeichen.
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Dreifuss, bestârkt, der auf anderen âlteren autonomen Mûnzen von

Zacynthus ein hâufiges Mûnzbild ist, sowie diirch deren regelmâssige

Beischrift IA. 1 Als Curiosuin will ich noch erwâhnen, dass Butkowski,

Dictionn. num. I, Sp. 1 62, das ZA in Zaytha ergânzen will, eine Stadt

in Mesopotamien, die spâter nnter Philippus Arabs und Gordian III.

eine gewisse Rolle spielte. Dass die Mûnzen dort nicht geprâgt sein

kônnen, bedarf tinter Hinweis anf ihre Datirung keiner weiteren

Erôrterung.

Anf die Ffage nach déni Mûnzfnsse, dem dièse vier Stûcke folgen,

muss ich die bestimmte Antwort schnldig bleiben. Nnr von Nr. 1 be-

sitzen wir eine grôssere Zahl von Wâgnngen, ans denen man vielleicht

auf ein gewolltes Gewicht von etwa 7. 5 Gr., also auf das der Viertel-

Unze schliessen kônnte, so dass hier ein As des Mûnzsystems des M.

Antonius vorliegen wûrde. 2 Vielleicht stellen Nr. 1 und 2, ebenso 3

und 4 Ganz- und Halbstûcke vor, aber ailes das ist unsicher, ebenso,

ob nicht der auf Nr. 1 durchweg vorkonimeude Gegenstempel (^
als eine gewisse Wertbezeichnung oder Werterhôhung aufzufassen ist,

gerade weil er auf allen Stûcken ohue Ausnahme erscheint. Es wâre

intéressant fest zustellen, ob und wo dieser Gegenstempel sonst noch

auf griechischen Mûnzen vorkommt.

b, C. PROCULEIUS L. f.

1 . Buste des Jupiter Termina- Plattfisch (Scholle) von oben

lis n. r., bàrtig und mit Diadem, gesehen. Darunter C-PRO=CVLEI

dahinter (fo[ Perlkreis. I_-=F

Babelon II, S. 388 Nr. 1. TjL XIII, y, 8 u. 8«

a. Ohne Gegenstempel

1.-
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b. Mit Gegenstempel c. Mit Gegenstempel $jb

13.



224 M. BAHRFELDT

3. Kopf des Apollo (?) n. L, be- Doppelaxt mit dem Stiel nach

krânzt Das Monogramm ist nicht unten, zu dessen Seiten

sichtbar. /RO=CVL«
L=F

Tfl. XIII, 9
1.— 2.87 Gr. m Mùnchen

Dm. 19 mm.

Dièse Munze entstammt der Sammlung Bunbury, Katal. v. 1895, Nr. 518, wurde von

Seltmann erworben und an das Kônigl. Mûnzkabinet Munchen weiter gegeben, vorher von

mir Nachtrage Bd~. I, S. 227, Tfl. 10, 240, Bd. II, S. 71 publicirt.

4. Weiblicher Kopf mit Turm- Saule auf einein Postament

krone n. r., dahinter (K (Obeli.sk). Zu den Seiten

C-PRO=CVLEI
L=F

Tfl. XIII, ij u. 14

1.— 1.55 Gr. sg Capitol

2.— 1.77 » sg Athen (Mourouzi)

Dm. 1 3 mm

1. Dièse i. J. 1891 in Rom gefundene kleine Mùnze gelangte mit der Sammlung
Bignami in die des Capitols. Sie wurde von P. Stettiner in der Riv. ital. di num. Bd. IV,

1891 S. 539-540 ganz kurz erwâhnt und von mir Nachtrage Bd. I, S. 227, Tfl. 10, 241
;

Bd. II, S. 71 publicirt. Dabei war mir entgangen, dass das Exemplar Nr. 2 schon bekannt

war.- 2. A. Postolaka, KataL S. 94 Nr. 928, Tfl. E'.

In technischer Beziehung besteht zwischen den Mûnzen des Procu-

leius und des Sosius mancherlei Ubereinstimmuug. Die Rs. sind leicht

concav, das Mûnzbild ist mit Ausnahme von der Hs. Nr. 1 nicht von

einem Perlkreise oder Reifen umschlossen, auf der Hs. aller vier Sorten

findet sich das kleine konische Loch, in verânderlicher Stellung zum

Mûnzbilde.

Sâmtliche Hs. von Nr. 1 und 2 scheineu mit demselben Stempel

geprâgt zu sein, fur die Rs. kann ich das wegen der meist mangelhaften

Erhaltung nicht feststellen, doch sind von Nr. 2 die Rs. 3, 4, 6, 7

und 8 stempelgleich. Auffallend viele Schrôtliuge vom Ganzstûck Nr.

1 sind beim Prâgen gesprungen, von den oben verzeichneten 29

Stûcken nicht weniger als neun.

Man hatte sich daran gewôhnt, in deu beiden Mûnzen Nr. 1 und
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2 das Ganzstûck und die dazu gehôrige Hâlfte zu sehen und damit

stimmt auch ungefâhr das Gewicht, das sich fur die von mir verzeieh-

neten Exemplare im Durchschnitt auf 6.24 bezw. 2.67 Gr. belâuft Non
aber wird durch die beiden neuen, von mir bekannt gemachten Mùnz-

stùcke Nr. 3 und 4 das Yerhâltnis verschoben. Dass sie in die Reihe

gehôren und die vier Stûcke eine einheitliche, zeitlich ûbereinstim-

mende Pràgung darstelleu, ist ohne Weiteres klar; die vôllige Ûber-

eiustinnnung der Aufschrift und der Herkunftsniarke beweist das zur

Genùge, wenn auch das gleiche Rs.-Mûnzbild auf Xr. 2 und 3 auffâllt.

Fur die drei Gegenstempel (§j) oder (f$), (§^ und çig) habe ich

keine rechte Erklârung und auch von anderer Seite uicht erhalten kôn-

nen. Im Gegensatze zu manchen Stempeln, die planlos auf die Mûnzen
geschlagen sind, zeigt sich hier unverkeunbar ein gewisses Princip,

das zu beachten isL (5j) kommt regelmâssig nur auf dem Ganzstûck

Nr. 1 vor und ist nur auf der Rs. aufgeschlagen, ^§ kommt auf

Nr. 1 und 2 vor, auf ersterem aber nur auf der Hs. auf letzterem nur

auf der Rs. Im BMC. Peloponnesus S. 83 Nr. 66 und 68 ist dieser

Stempel irrig gezeichnet (S$ erscheiut nur einnial auf Nr. 2.

Im Gegensatze zu der Mûnze Nr. 1 des Sosius, die auf alleu bekaun-

ten Exemplaren den Stempel (a£) trâgt, ist hier die Abstempelung

nicht so konsequent durchgefûhrt Wenu auch die gestempelten Stûcke

ûbenviegen, so kann das Zufall sein. Im Gewichte scheint zwischen

den gestempelten und nicht gestempelten Stûcken kein Unterschied

zu bestehen. Es kommt mir der Gedanke, ob nicht die Stempel (5|)

und \Sh Wertbezeichnungen darstellen solleu, in sofern, als mit der

| das Ganzstûck bezeichnet werden sollte und mit * das 3 Einheiten

enthaltende Halbstûck. Ersteres wûrde daher in 6 Einheiten zerfallen

Das Monogramm ist auf nur wenigen Stûcken so recht deutlich

erkennbar, sorgfâltige Vergleiche lassen es aber auf der Mûnze Nr. 1

als (B( erscheinen, auf den kleinereu Stûcken mehr als (K ,
das da-

nach die Buchstaben K<J)AAO enthalten kann. Dies ist fur die Feststel-

lung der Heimat der Mûnzen wichtig. Es stehen sich hier zwei Ansich-

ten gegenûber. Nach der einen (Babelon II, S. 387) hat die Prâguug

auf Korkyra, nach der audern auf Kephallenia stattgefunden. Erstere

Ansicht stûtzt sich darauf, dass das Monogramm in KO aufzulôssen

sei und dass wir schon frûher dort geprâgte Silbermûnzen mit diesem

15
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Mouogranim besâssen. Dabei aber wird ûbersehen, dass in dem Mono-

gramm (|( noch andere, nicht im Namen Korkyra vorkommende

Buchstaben stecken und dass auf den seltenen Victoriaten und Quina-

reu das Monogranim deutlich als (j^ erscheint (Ailly, Recherches Tfl.

CIII, 4 und 5 aber unrichtig), also ein P enthâlt, was hier natûrlich

die Lesung KOPxuoa zulâsst Fur die zweite Ansicht spricht, dass das

Monogramm (B£ die Elemente des Wortes Kephallenia enthâlt, vor

allem aber der Umstand, dass zahlreiche Stùcke dieser Art gerade auf

Kephallenia, in Sonderheit bei Argostoli, dem alten Cranium (Kodvioi)

gefunden worden sind. 1 Daher schliesse ich mich dieser Ansicht an.

Weshalb die Mûnzen aber auch gerade in Cranium geprâgt sein sollen,

wie Gardner und Postolaka meinen, 2 kaun ich nicht einsehen, da doch

eine vou C. Antonius wâhrend seiner Verbannung 59-55 v. Chr. auf

Kephallenia erbaute Stadt gleichen Namens existirte.

Auf den Mûnzen fehlt jede Datirung, doch kann der darauf ge-

nannte C. Proculeius L. f. kein anderer gewesen sein, als der Freund

des Augustus. In welcher Eigenschaft er nun dièse Mûnzen geprâgt

hat, bleibt dunkel, doch wird man nicht fehlgehen, wenn man hier

dieselben Rechts- und Machtverhâltnisse annimmt, wie bei Sosius

fur Zacynthus. 3

Die Seltenheit der vorbeschriebenen Mûnzen des Sosius und Pro-

culeius hat zu mehreren Fâlschungen Veranlassung gegeben, auf die

ich mit Absicht hier zu sprechen komme und abbilde:

a. Tfl. XIII, 19. Sosius Nr. 1, Hamburger Kunsthalle,

b. » XIII, 20. Sosius Nr. 3, Sammlung von Kaufmann, Berlin,

c. » XIII, 21. Proculeius Nr. 1, Kônigl. Mûnzkab. Kopenhageu,

sind ganz augenscheinlich nach den verfehlten Zeichnungen bei Riccio,

Mon. fam. Tfl. 44, 1 ; 64, 1 und 40, 1 hergestellt worden ; a und c

sind sehr plumpe Fâlschungen, die Niemandeu tâuschen kôunen, b

gehôrt zu den zahlreichen, wohl in den vierziger Jahren des vorigen

1 BMC. Peloponnesus S. XLII und S. 83, Anm. — Postolaka, Katâ^oyoç <xqx- vofiiou.

tgW W|0(ov S. 94 Nr. 925-28.

* BMC. Peloponn.S. 83. — Postolaka a. a. O. S. 94.

* Gardthausen, Augustus und seine Zeit II, S. 228 - 229.
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Jahrhunderts entstandenen Fâlschungen rômischer Kupfenuûnzen aus

der Zeit der Republik, ûber die ich in meinen Nachtrâgen zu Babelon

im Bd. II, S. 29 fg. gesprochen habe. Mein Material hat sich seitdem

erheblich vermehrt :

d. Tfl. XIII, 21. Sosius Nr. 4, aus Sammlung R., verkauft durch

C. G. Thieme in Leipzig, Katalog von 1901 S. 18 Nr. 941.

Den Verbleib kenne ich nicht

e. Tfl., XIII, 23. Proculeius Nr. 2, in meiuer Sammlung.

Dièse beiden Stûcke halte ich wegen ihrer vorzûglichen, festen

uud glânzenden schwarzen Patina fur nicht ungefàhrliche Erzeugnisse

des beruchtigten Fâlschers Cigoe in Udine. Commeudat Bignami in

Rom, dem ich das Stûck verdauke, ist derselben Meinuug.

c, P. CANIDIUS CRASSUS

1 . Krokodil mit kurzem dicken

Schwanze n. r., auf einer Basis

stehend. Kreis von dicken weiten

Perlen.

Babelon I, S. 310, Nr. 2.

Schiffssporn (rostrum tridens)

n. r., dariu sechsstrahliger Stern

und Delfin. Oben CR \S

Perlkreis ebenso.

T/f. XIII, 15 u. 16

1.
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2. Kopf des Apollo mit Lor- Rutenbûndel mit dem Beil n.

beerkranz 11. r. Kreis von dicken r. Zu den Seiten CR=A

weiten Perlen. Perlkreis ebenso.

Babelon I, S. 309 Nr. 1. Tfl. XIII, ij u. 18

1.— 8.05 Gr. sg Athen 5.— 6.20 Gr. sg Gotha

2.— 7.35 » g Paris 6.— 5.61 * zg Brit. Muséum
3.— 7.10 » g Fr. Gnecchi 7.— ? zg Venedig, Mus. arch.

4.-6.50 » g.

Dm. 21 — 22 mm.

1. Svoronos, Ptolem. Nr. 1904a, Tfl. A, 31. Gefunden auf Kreta. — 6. Grueber, Rom.

bronze coin. S. 14, Tfl. 12, 6.— 7. M. Bahrfeldt, Nachtrâge Bd. II, Tfl. 2, 41, S. 31 irrig als

in Florenz befindlich.

Dièse beiden Mûnzen sind von Svoronos, Mûnzen der Ptolemâer

Bd. IV, 1908, Sp. 391-394 ausfùhrlich behandelt worden. Seinen, von

Babelon I, S. 308-9, Cavedoni Revue num. 1857 S. 384 n. a. abwei-

chenden Ansichten stimme ich durchaus bei ; anch Grueber Num.

Chron. 1 904 S. 206 fg., Roman bronze coinage, und zuletzt K. Regling

in der Besprechung des Svoronos' schen Corpus, Ztschr. f. Num. XXV,

S. 397 sind damit einer Meinung. Dièse Mûnzen und andere, die den

Nameu der Stadt Ptolemais nennen, sind von P. Canidius Crassus bald

nach der Schlacht von Actium in der Kyrenaica geschlagen worden,

also in der Zeit von Ende 722/32 bis Mitte 724/30, dem Tode des

Antonius
(

u
/8 . 724).

Die von mir verzeichneten verhâltnismâssig zahlreichen Exemplare

ergeben ein Durchschuittsgewicht fur Nr. 1 von 1 2.04 Gr. und fur

Nr. 2 von 6.80 Gr., wonach ihr Wertverhâltnis zu einander wie 1

zu 2 sich stellen wûrde. Grueber a. a. O. meint, dass die Mûnzen dem

Semuncialfusse folgen ; danach wûrden sie As und Semis sein. Ich

weise aber darauf hin, dass wenn wir es hier ùberhaupt mit einer Prâ-

gung nach rômischer Wàhruug zu tun haben, der Semuncialfuss nicht

mehr in Frage kommeu kann. Sie kônnen nur dem durch M. Anto-

nius im Jahre 717/37 eingefûhrteu Mûuzsystem augehôren, dem der

Kupfersesterz im Gewichte der Unze zu Grunde liegt Ich habe dies
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iu meinen Mûnzeu der Flottenprâfecten des M. Antonius nâher erôr-

terL Danach wûrde das grôssere Stûck eiu Dupoudius, das kleinere

ein As sein.

Stil und Prâgung der Mûnzen ist recht roh, sie gleichen sehr deuen

des Lollius und Capito gleicher Zeit und Herkunft Die Schrôtlinge

sind unregelmâssig rund, das konische Loch kommt nieht vor.

Nr.

ERLÀUTERUNG DER TAFEL XIII

1.
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(âôaiç %aA,Kcov vofiiofiâxcov xoïç Boicoxoïç vnà 'Avuyôvov B' xov âcoocovoç).

Tôv Aex8[x|3(3iov xov 1908 dvexaÀvcpfh], êv trô xévtocp xov xwqov rfjç djto|Yj-

oavfteiar|ç Kwita'iooç li\ivr\q tfjç Boiomaç, {hiaauoôç 1549 xa^X(
~
)V vojxia|j,dTCOv,

aura r\ Aieud-uyaiç xov êv 'Ai^vaiç yoacpeiov Tfjç 'Etaioeiaç Tfjç Kcojtatôoç drté-

axeike ôià toû 2.
c

YxtouQyeiou tôiv 'ExxÀriataaTixtôv xal rfjç Ar|[x. 'Exjtuiôeuaeooç

tcqoç xb 'Eftvixôv No[xio|i.aTixôv Movaeiov (ÏÔ8 'Aoyeiov No\iio[iax. Mouaeiou

do. 2514), êv q> xaTate&évta xul ê|eTaa9évta vk* êfioû et>Qéflr)aav ovtoc ta é|fjç:

MAKEAONIA. Ileodevç (176—168 n. X.).

1.— Xcdx. 18. Keq>odf| dyéveioç
c

HoaxXéouç êv fcovcf), tcqôç ô.

"Ojt. B—A lîtJieùç yu^voç êxcl ïtcicoi» |3aoiÇovTOç tcqoç ô., êyei'-

n — E qcjov ôè ttjv ôe|iàv vicèo ttjv xe(pcdf|v toû ïxrxcou. 1

BOIQTIA. a') Kolvov Boicoxcôv (dpxouoTeoa).

2.— Xodx. 22. Kecpcdr] 'A{h]vàç ^letà KooiWhaxov taxpoqpooov xpdvoi'ç,

tcqôç 8e|id.

"Otc. BOIQTQN fie^iâ ex tœv à'va). Tqotccuov e| ôjctaoïioû êvôç

ojzXixov xo boçv b[r\Q\iévov tcqoç ôe|. (=BMC. Central 2

Greece p. 39, 64-65 pi. VI, 2).

3.— Xcdx. "Ofxoia, alla \iexà BO— IftTQN. 2

4.— Xcdx. "0[xota, dMù [xetà B-— OlftTftN. 44

(3') Kolvov Boicoxcov (veœTeoa).

5.— XaÀx. 20. KecpaÀf] AtJlxï]tqoç, cpÉQOvaa oxàyvç, xaTevcoraov.

"Ojc. BOIfïTQN ôe|. ex tcôv dvco. IToaeiôœv "Iafriuoç, yuiivôç,

• îatdfxevoç jtqoç do., ttjv ôeçVxv dvajtaucov êjii xov yovatoç

toîi etci |3odxou teOei|iévoo ôe^ioû tcoôoç avTOÛ, triv cV doi-

oTeoùv cjttiqiÇcdv excl TQiaîvr|ç ( = BMC. è. d. pi. VI, 8). 1449

Ilàvza âveÇaiQÉxmç xà 1449 xofi/udzia xov xelevxaiov xovxov vojuiojLiaxoç

elvat èmxexoju/biéva.— ojç àXkojç xal nâvxa o%eà6v xà noXvâoi&iia ofiota XotTià

èv xoïç ôca<pôooiç Movoeîoiç xég/iaxn xov avzov vo/uojuazoç (l'ôr. n. %. BMC.
Central Greece oek. 41, 81-89 pi. TV, 8)—èm xeQ/uâxojp xov êÇrjç vofiiojua-

xoç zov ftaodécoç xfjç Maxeôoviaç 'Arxiyôvov B' àojoojvoç (229-220 -x.X.):
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Xatat. 20. KetpaXi] dyévEioç 'HpaxXÉovç §v âeovtt), jrpôç 8.

"Ojt. B—A— AN T- Ilalç yuuvôç ejù ïjrnov (îaôîÇovToç jrpôç ô.,

eyEipcov ôè ttjv ôeçiàv vjiÈo xr\v x£q)a?à]v toû ïjtjtov.

EYBOIA. KdQvaxoç.

6.— Xatat. 18. Keq)aXfj jra>ya)vofpôpoç
c

HpaxXéovç ev àeovttj, jtqôç ôeçid.

"On. K[A] dvw TetaiviC0[.iévT|ç xEqpaXfjç |3oôç ueto toû içax^jAou,

jtqôç bel (BMC. I. d. aeX. 15 dp. 16 pi. XVIII, 13). 1

'Ev oJLtp 1 549

Tô Evpt]|ia roûro, xaîjico Èx xoivcâv vo^iouaTtov djroTEA.ovu£vov, (paivEiui iiqi

mtavbaiôiaxav îaTopixâiç xoi vouia|iaTixâ>ç evexa iwv âîjfjç Xoycov.
cO Heatl (BMC. Central Greece) tdooei tô vjt* dp. 6 v6|iiajia rcov KapvoTÛov

eïç tu eti] 313 - 265 jt. X. Tù v^' dp. 2-40 toû xoivoû tùv Bouotôw eiç tù et»]

288 - 244 71. X. xal ta Ojt' dp. 5 fi
eïç Ta 220- 197 jt. X. KaT* dxoA.ovîHav VEiora-

tov jrdvTCOv djiOLtévei to {'jt* dp. 1 tov nepaéœç (176- 168 jt. X.). Befîaicoç eiç ttjv

tOftcrimpr x(?0V0^°Y^av T^v V71 ' aQ- 5 P BoiamxâYv, tôVv tô jtXeîotov tov Evpi]uaToç

t)(xc5v d,-iOT£ÀoûvTtrtv, fjx\h| èx tov yEyovÔTOç, OTi Eivai êjrixExounéva jrdvTa l.-rl voui-

ouutcdv tov uÉ*/pi tov 220 JT. X. f3aoitavoavTOç 'Avuyovov TOV Atôocovoç. 'AXÀà

TOiavTi] xaTaxfo)xtuc9j avyxÉVTp<ooiç ev Boiama vouiouaTcov ivôç xai toû avTOÛ

tvjtov toû Acoawvoç ÔÈv ôvvatai r\ va fîvai djroTÉXEoua ôoopEâç jrpôç tovç Boico-

tovç avTOÛ toû Acoocovoç, toû dxpi(iâ>ç ovtcoç ÈJiovouaaOÉvTOç «ôià xb JioXXà ôtôôvai

xai yaoiÇeodai »

.

l "Ofioia jrapaÔEiyuaTa ôwpEtôv eiç vofiiouaTa tgùv avîôov xpovaw

e/oliev jùzlaxa. Ovto) jt. x- yvcopiÇouEv oti nrota|»aioç ô EvEpyÉTT|ç (247-220 JT. X.)

EÔcopT]naTO toïç Bi'Çavuoiç uÉya JiXfjOoç riTO/.Euaïxâ)v TETpaôpdxucov, duva ovtoi

eOevto EÎç xvxXoqmpiav iTuxôyarteç £rr' qvxwv tovç îôiovç avxcôv voiuouaxixovç

tvtiovç.*
e

() avïôç IlToXEiiaïoç EvEpyÉTT|ç (247- 226 jt. X.), Ôte JTEpi to 225 jt: X.

xaTEOTpdcpi] r) "Pôôoç ujio Ôeivoû oeiouoû, ^In^yydXaxo avxoïç (toIç "PoÔCoiç) âoyv-

qîov xâXavxa xoiaxôoia... xai yaXxov rou.i6u.aroc xâXavxa %(Xia». 3 rva>piÇou£v ôè Ta

yjû.y.à xrtûta vouîajiaTa. 4 IldXiv ô avïôç xai ô jraTT)p avTOÛ <PddÔEÂ(poç, r\or\ djrà

toû etovç 250 jt. X., àxêoxeXXov xaxà ôôoeiç xal êviavoîovç ovvxâç~eiç uéya jrXfjâoç

XaXxwv vouioiidïœv tô> WpaTO) xai roïç 'Axai°^- 5 TiOetoi xot' dxoXovflîav to

^T)T1]lia, JTOTE 6 AtÔaOÙV Eft(Opf]OaTO TOÎÇ BOUOTOÏÇ TT)V ÔOOIV TaVTT|V TÔ)V %<fÀXC0V

vo|UO(u£tq)V, duva ovtoi IjrixôipavTEç toîç îôîoiç vouiouaxixoïç tvjtoiç eOevto eiç

x.vx/.ocpopîav. "HÔT| Ô TV.TOÇ toû 'IoOfiiov IIooeiôôôvoç, ÔV E-tI TWV vouiouaTtov

tovt(ov E.tÉxoxpav oî Boicotoî, evôeixvvei yEyovôç ti îaTopixôv, XEVTpOV exov TOV

1 Méva 'Etujio?.oYixôv rv X. Awotov.
2 SPoçcôvou, Ta vojuofiata iwv IlToX£(ia{cov, xô\i. A. ath o\.-'-aCÇ. IIîva| XXVII, 19-25.
s
IIo>.uPîou 5, 89.

* SPoQcôvoç s. à. azX. 00e'.

5 SPoQcàvoç e. à. oe?.. ave'.
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'Ia^fiôv rrjç Koqîv&ou. Toûto ôè JtdvTcoç EÎvai f\ jtocoiyvœaTOç êxaToama toû

'Avuyôvou eîç IleÀojtovvriaov xatà xov KXeojAévovç, ôre oiStoç [ierà oetpùv vixwv

exÔKO^aç tôv "Aqolxov ex Tfjç Kopivflov xal JtoXiopxfjaaç tov 'Axooxooivfrov eyé-

veto dqpoQ^iT) va xàt]{)tj vnb tfjç ev Aîyup 2u[.ijroÀiT£iccç tcâv
?

Axaiœv 'Avtiyovoç

ô Acoaoov xatà xov KÀeo|iivouç, toi) ôxuqcdOevtoç tote (223 jt. X.) ev tô> 'IafifAÔ)

Tfjç Koqivôov.

Katù tôv â\xéoo)ç Ô' IjiaxoXovOiiaavra Ktao|xevixôv jt6ta|iov, xov tafêavTa êv è'tei

221 bià Tfjç êv SeMaaia tJttï]ç toû KÀeo[xevouç, jaetu^Ù târv av\i\idxoiv xov
s

Avti-

yovoi) xaraÀéyovtai xai oï Boicotoi. 1 Tote Xouiôv (222 n. X.) cpoovcô oti 'Avti-

yovoç ô Acoacov, l^dycav toùç Boicotovç xatà xov êv xœ
r

Io8|ico ôxvqcdOévtoç

KXeo\iévovq, eÔooxev ainoïç obç êcpoôiov, Jt^.f]v à'XXoav, ttjv [xeydXi]v tauTT]v ôooiv

T(î)v jidôç Jt?iT]Qa)p)V tc5v Ô7tA.itâ)v jcdvu xQiioijAœv x«^wv vo^uafMucov, êcp' œv

cutoi 6néxoij.'av tôv "Iaftfxiov ITooeiÔwva, l'atoç ïva cutoç evvovç aiitoîç xvy%dvr\

xaxà tàç [le'k'kovoaç Jteoi tôv 'Io{)|i,ôv (idxuç avxûv xcaà xov xaTaÀa(36vTOç ttjv

Xtopav toû 'Io\^|.aou riooeiôcùvoç KÀeofiévovç.
cO ôè 9eoç où xaT£(poovT]oe Tfjç

Evaefiovç avT(ov Ta\JTT|ç êjtixXfjoecoç.

I. N. 2B0P0NOS

1

llotajfî. II 2, 49, 65 xal 6, 9, 4 «f| yeYE^r
n ftÉvr] av\may[la. iV 'Avtiyovov xatà toùç KXeo-

Hevixoùç xuiçoùç 'Axaioïç, 'Hjmçwtaiç, <I>a)xeùai, Muxeôôoi, Bokotoîç, 'Axayvàoi, &8tt(t?.olç».
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ZUR BASISINSCHRIFT

DES DELPHISCHEN WAGENLENKERS

Keramopullos hat in seinem Aufsatze < Zuru delphischen Wagen-

lenker> (Athen. Mitt 1909, 33 i) eine neue Lesung der Poh-zalos-

inschrift gegeben, die viel raehr bietet als die von Washburn (Berl.

Phil. Woch. 1905, 1359 f.). Bei einem Besuche in Delphi habe ich mir

erlaubt, Keramopullos Lesung sowohl am Steine selbst wie an Ab-

klatschen nachzuprùfen und bin dabei zu folgenden Bemerkungen

veraulasst worden. Die beiden Buchstaben C und §, die Keramopullos

am Anfang liest (vgl. unsere Abbildung), sind nieiner Ansicht nach

nicht da zu leseu. Erstens ist weder von g noch von etwas anderem

an dem Platze, \vo Keramopullos dieseu Buchstaben gibt, mit Sicher-

heit etwas zu sehen ; was man sieht, sind nur die horizontalen Spuren

der Zàhne des Werkzeugs. Die Spuren des ausradierten g sind au den

Stellen 7-8, 9, 1 1 ganz anders zu sehen. Dann wûrden die ersten Buch-

staben CEA zu nahe an einander konimen, was sehr auffâllt, da der

Abstand der folgenden Buchstaben, von A an gerechnet, viel grôsser

ist und dazu regelmâssig. Der Abstand C—A wâre dann 0,077, also

zwischen C— E und E— A ungefâhr je 0,038, vvâhrend der Abstand

A—A 0,06 ist (vgl. unteu). Wenn der Abstand zwischen den Buchsta-

ben am Ende abnimmt, so ist dies auf eine râumliche Ursache zurûck-

zufûhren, und nichts erlaubt uns, eine derartige Unregelmâssigkeit

mitten in der Zeile anzunehmen. Die regelmàssige Verteilung der

Buchstaben in der zweiten Zeile beweist es auch. Der Buchstabe, der

am nâchsten vor A kam, muss demuach mehr nach rechts gestanden

haben, in der linken Hâlfte des O, und ist nicht mehr zu sehen.

Dass der runde Strich oberhalb von O nur vom Steinmetzen bei der

Einmeisseluug dièses Buchstabens gemacht sein kann, geht schon aus

16
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3 A-VM^VA/Q^
O A/ A i il i "V G

Inschrift der Basis des

dem Umstande hervor, dass dieser Strich gar nicht in der Hôhe der

ûbrigen ausradierten Buchstaben steht, die besonders im Anfange der

Zeile bedeutend hôher liegen als die spâter eingegrabenen.

Was die Lesung der ûbrigen Buchstaben betrifft, stimme ich Ke-

ramopullos bei, nur kann ich vor M (Stelle 9) keine Spur von ® ent-

decken, ebensowenig wie vor E (12) von F. Im letzteren Falle wùrde

ich eher ein H erkennen, aber bestimmt lâsst es sich nicht sagen. Bei

A (10) sehe ich deutlich K. Dass die 5 letzten Buchstaben A/^A<£ ge-

ben, darûber kann kein Zweifel herrschen.

Der Abstand der ausradierten Buchstaben unter einander, von der

Mitte eines Buchstaben bis zu der des folgenden gerechnet, ist folgen-

der: A—A 0,06 ;
A—< 0,06 ;

*—A 0,059 ;
A— N 0,055; N— E 0,05;

E—E 0,104 (also kommt zwischen E—O und O—E je 0,052); E—

K

0,042; K— E 0,041 ;
E—A 0,09 (also zwischen E—F ? und F?—A je

0,045); A—N 0,045; N—A 0,045; A—* 0,035; *— S 0,03. Die Ab-

nahine des Abstandes zeigt uns, dass die Zeile hier zu Ende ging. Das-

selbe ist bei der neuen Zeile und der zweiten zu bemerken. Die feh-

lenden zwei Schlussbuchstaben der Zeilen mûsseu auf der rechts an-

stossenden Quader gefolgt sein, wie Pomtow geschlossen hat (Mûnch.

Sitz.-Ber. 1907, 267). Die Ursache, weswegen die Buchstaben am

Ende des Verses zusammengedràngt wurden, obwohl es noch Platz

auf der folgenden Quader gab, kann nur die gewesen sein, dass die

Buchstaben sich nicht weiter ùber die letzte Quader erstrecken durften,

damit nicht die Symmetrie gestôrt wùrde. Pomtow hat also mit

Recht geschlossen, dass die Inschrift links am Anfang der zweiten

Quader begann und sich dann ûber die dritte (erhaltene) erstreckte, uni
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auf die vierte ganz wenig ûberzugreifen. Dagegen kann ich nicht der

Meinvmg Pomtows beistimmen, dass die Zeichen auf der verlorenen

Quader enger gestanden haben kônnten als auf der erhalteneu, demi

ohne stoichedou geschrieben zu sein, herrscht doch eine gewisse Sym-

metrie in der Plazierung der Zeichen, sowohl in der ausgetilgten

ersten wie in der zweiten Zeile (die Buchstaben sind hier bis auf die

zwei letzten durchschnittlich 0,051 von einander), so dass es sehr auf-

fallend wâre, wenn dies nicht auch auf der linken Quader der Fall

gewesen wâre.

Man kônnte nun auch versuchen, die Zahl der Buchstaben fest-

zustellen, die auf der fehlenden Quader gestanden haben. Wenn man

annimmt, dass die linke Quader die Trapezform des Polyzalos-

Blockes ausglich (vgl. Pomtow a. a. O. S. 281), also vorne 0,93 breit

war, bekommt man fur die zweite Zeile 1 7 Buchstaben, fur die aus-

getilgte 1 6, wenn man den durchschnittlichen Abstand der Buchsta-

ben in dem erhalteneu Teile der Zeilen annimmt Fur die spâter

eingegrabene erste Zeile, deren Buchstaben im erhaltenen Teile mit

denen der zweiten Zeile ùbereinstimmen, wâren also auch 1 7 Buchsta-

ben im verlorenen Teile anzuuehmen.

Athen im Mai 1909

JOHANNES SUNDWALL



228 A0HNAIKA TETPAAPAXMA
(EvQTjfia Zagôfiaç)

'Ev tcp xwç'uç ZotQo(3a toû rfjç MaxEÔoviaç xaÇâ (êjtaQxiaç) Aayxdôaç, EÎç ânô-

ataaiv 8 obpcov ex tfjç QeooaXovinr\ç, eyeveto ev ëtEl 1898 ^léya EtJQr||xa, x^iwv xal

nXéov, àflTjvaïxcôv TETQaôçdxixoûv Tfjç véaç texvotqojuciç, œv 228 eîôov xai xaté-

Ypaipa tt) 17-18 'lovXiov 1907 ev ttj ovXkoyr\ xov x. 'AatEQidôov, ypanfiaTÉoûç toû

ev ©eoaaÀovixTi B. IIpolEVEiov xr)ç
c

EÀXdôoç. "Eteqov \iéçoç xov £VQr\\xaxoç TOÛTOV

E7i(o'kr\v
x
r\ ev Biévvt], tqitov ÔÈ (xeqoç [XETEXofiio^r], û)ç fjxovoa, EÎç Kcdv/jcoXiv.

».



228 A0HNAÏKA TETPAAPAXMA 237

*o 2j IJoojiov ovotta
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DREI MISZELLEN

I. AESILLAS, AUF ATHEX ÛBERPRÂGT

Die hier abgebildete Mûnze kaufte ich im Herbst 1907 bei den

Herren Rollin und Feuardent in Paris fûrs Berliner Kabinett, von

Herrn Froehner freundlichst darauf hingewiesen, dass dieselben ein auf

eine attische Mûnze ûberprâgtes Aesillas -Tetradrachmon besâssen. Das

Aesillastetradrachmon ist von der gewôhnlichsten Art, aus der Mûnz-

stâtte O =Thessalonike nnd ohne Monogramm anf der Rs., \vie Gaebler,

die antiken Mùnzen Nordgriechenlands III 1 n. 223 deren 87 Exem-

plare aufzàhlt Die zngrnndeliegende Tetradrachme von Athen, von

deren Anfschrïft die linke Hâfte

A
AH
A*

KAAA[I]

KPAT[I]

deutlich ist, wâhrend die rechte Halfte nebst déni Beizeichen,
ME

ebenso die Eule und der grôsste Teil der Amphora zerstôrt ist, gehôrt

zur Klasse VU Série 26 bei Head-Svoronos, 'IoroQia xœv Nouiaudrcov

I S. 479, mit den zwei Beamtennamen AHMEA* KAAAIKPATIAH*.
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Das ziemlich seltene Stûck wird von Head zwischen 146-86 v. Chr.

gesetzt. Genauer stellt sie Beulé, monnaies d'Athènes S. 248 auf Grund

stilistischer Beobachtung zti der Série Apellikon - Gorgias ; Kirchner,

Zeitschr. f. Num. XXI S. 98 n. 20, vgl. 89 n. 6 (siehe auch Prosopo-

graphia Attica I S. 21 8 n. 3309, S. 531 n. 7989) setzt sie in die Zeit

kurz vor den mithradatischen Krieg anf Grnnd namentlich der Identi-

fikation des KaÀlixoccTiÔnç mit dem Epheben v. J. 1 07/6 (CIA II 470),

Snndwall, Untersuchungen ùber die attischen Mûnzen des neueren

Stiles (1908) S. 109 «uni 100 tmd kurz nachher» (S. 149 zâhlt S. die

bekannten Varianten der Série auf). Zu dieser allseitig ûbereinstim-

menden Ansetzung passt unser durch Aesillas ùberprâgtes Stûck aufs

beste, demi dieser amtierte miter den Statthaltern von Makedonien L.

Iulius Caesar (93-92) und C Sentius Saturninus (92-88 v. Chr.), vgl.

Gaebler, ant. Mûnzen Nordgr. III 1 S. 1 und Zeitschr. f. Num. 23

S. 171-178. Vor das Ende seiner Amtszeit, und zwar kurz vorher, da

die in Umlauf befindliche Masse einer Mùnzsorte natûrlich vornehm-

lich aus den Erzeugnissen des letzten Jahrzehnts besteht, fâllt also die

Prâgung des Tetradrachnions Arj^iéaç- KaÀ,À,ixoaTiôr|ç. Auffâllig ist

noch, dass Aesillas hier fur seine Mùnzfabrikation fremdes Geld statt

neugewonneiien Silbers verweudete, wâhrend doch Gaebler 11. ce. ge-

rade dièse reiche Prâgung als Ausbeute der makedonischen Silber-

gruben betrachtet. Sichere Uberprâgungsspuren vermag ich sonst auf

keiner der mir im Original oder Abguss vorliegenden Aesillasmûnzen

zu erkennen.
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II. KUPFERXES TETRAARAXMOX

In diesem «Journal» IX S. 237 hat mein verehrter Freund Herr

Svoronos ein 7T#/ty£v-mûnzstûck mit der Aufschrift TETRAARAXMON
bekannt gemacht, welches in einem zweiten, tadellos erhaltenen Stûck

sich auch im Berliner Kabinett befindeL Dasselbe lehrt nun, dass Svo-

ronos' mit aller Vorsicht geâusserte Erklârung, es lâge hier ein atheni-

sches Mûnzgewicht zu einen Tetradrachmon vor, sich nicht wird halten

lassen. Einmal nâmlich wiegt das Berliner Exemplar 1 8,99 g, also

erheblich mehr als die Nonn jener Mùnzsorte (4 X 4,366=1 7,464 g),

sodann trâgt der Kopf sicher keinen Lorbeerkranz und ist bârtig, die

scharfsinnige Deutung von Svoronos auf den Héros 2xe(pavT](p6QOç,

ûber dessen Beziehungen ziun athenisehen Mûnzwesen er sich aus-

spricht, ist also aufzugeben ; drittens hat ja auch der Typus des sprin-

genden Rosses auf der Vs. (die Seite mit dem Kopfe ist vertieft, also

die Rs.) kaum engere Beziehungen zu den athenisehen Mûnzen, denn

das Vorkommen eines schreitenden Pferdes oder eines halben springen-

den Pferdes auf wenigen der sog. Wappenmûnzen kann bei der Unsi-

cherheit der Verteilung dieser Wappenmûnzen auf die einzelnen Stâdte

von Attika, Euboia und der Megaris nicht ernstlich als Beweis fur

spezifisch attische Bedeutung des ganzen, springenden Rosses verwandt

werden. Zudem weist viertens die Herkunft des von Svoronos publizier-

ten Stûckes «gefunden unweit Sollion in Akarnanien» und ebenso die

des Berliner Exemplars (gekauft 1 848 bei dem damais auf Korfu an-

sâssigen Mûnzhândler P. Lambros) auf die Ostkûste des adriatischen

bez. ionischen Meeres. Und nach dem Westen wenigstens, uach Sizilien,

scheint auch die Herkunft eines dritten, an entlegener Stelle publizier-

ten Exemplars zu weiseu, dessen Kenntniss ich einer haudschriftlichen
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Notiz von A. von Sallet verdanke. 1 Fûnftens ist endlich anf dem Ber-

liner Stùck die links oberhalb des Pferdes befindliche Aufschrift deut-

lich als I"1A erkennbar.—Aile dièse neuen Fingerzeige, die das Berliner

Stùck gibt, sind freilich weder zn einer endgiltigen Stadtzuweisnng

geeignet, 2 noch vermôgen sie die fur ein Kupferstùck merkwùrdige

Wertaufschrift xexpàÔQax^ov 3 zu erklâren, rechtfertigen aber immer-

hin dessen Abbildung und dièse Zeilen 4
.

III. DIE TETRADRACHMEN DER KLEOPATRA VII

Der Herausgeber dièses «Journal» und ich sind uneins ûber die

Frage, wie zwei bestimmte Mûnzgruppen auf die erste Regierungs-

zeit Ptolemaios' XIII Auletes (vor seiner Flucht nach Rom) und

die der Kleopatra VII zu verteilen sind. Wâhrend Svoronos dem erste-

ren die Tetradrachmen mit Beizeichen Isiskopfschmuck gibt, xà vo^ii-

ajiaxa xoî> xoàxovç xcbv IIxoÀ.e^iaicyv Un. 181 5/35 und 1836/40, Jahr

A—KB und Kl — A, und der Kleopatra die ohne jenes Beizeichen, n.

1847/52, 1854/70, Jahr A— K!~ stellte ich (in der Zeitschrift fur Nu-

1 D'Orville, Sicula, éd. P. Burmann secundus, Amsterdam 1764, tab. XX n. 12 (das

letzte), im Text S. 497 als «valde detritum» erwâhnt. Die Abbildung zeigt um einen r. ge-

wandten Kopf die Aufschrift E..BACRAXMO, zweifelsohne zu [T]E[T]RAARAXMO[N] zu

ergânzen und zu verbessern, die Rs. das Pferd r. ohne Aufschrift; d'Orville lebte in Amster-

dam, der Besitzer der abgebildeten Mùnzen ist nicht angegeben, doch ist ûber die Mûnzen
auf Tafel XX in der Vorrede S. XXVII gesagt : «a Haverkampo forte transmissi fuerunt

d'Orvillio». Jedenfalls wûrde dièse Mûnze nicht in das Werk ûber Sizilien aufgenommen
worden sein, wenn nicht Sicilien als Fundort angegeben worden wâre. Ûber die Zuteilung

der Mûnze spricht sich d'Orville nicht aus.

* Brieflich schlâgt Svoronos zweifelnd etwa die Stadt IïoiXouQOç in Akarnanien vor, die

unweit des Fundortes (Sollion) jenes Exemplars gelegen ist.

* Vgl. AIAPAXMON auf Jfupfermùnzen von Rhodos, APAXMH auf solchen von Byzantion

und Melos.

* Gleichzeitig mit meinem Hinweis auf unser Berliner Stûck, den ich nach Lektûre von

Svoronos' Aufsatz ihm brieflich sandte, wies auch Imhoof brieflich ihn auf dasselbe Stûck

hin, von dem ihm ein vor dem Verkauf nach Berlin gefertigter Schwefelabguss vorlag; Herr

Dr. Imhoof sandte ihn mir dann freundlichst ein und es zeigte sich, dass es eben ein Abguss

des seit 1848 in Berlin befindlichen Stûckes war. Er schickte dann noch einen Abguss

eines anderen, schlecht erhaltenen Exemplars aus dem Besitze von Six, 12, 55 g, Schrift un-

leserlich, mit, der nicht etwa identisch dem bei d'Orville publizierten Stûck war, sodass also

im Ganzen vier Exemplare bekannt sind.
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mismatik 25 S. 393 f., abgedruckt xà vou. xcov TLtoL IV 507) die erste-

ren, n. 1815 35, wegen des Stiles, der schûsselfôrraigen Fabrik und

des Beizeichens mit der Portrâtdrachme der Kleopatra n. 1853 zusam-

men, die aile dièse Merkmale aufweist, und gab ihr also auch n.

1815/35, beliess aber n. 1836 40 mit Kl—A der zweiten Regieruiig

Ptol. XIII nach seiner Rûckkehr. Die Tetradrachmen n. 1847 52,

1854/70 aber stellte ich zu Ptol. XIII vor seiner Flucht, da sie wegen

des Stiles, der platten Fabrik und des fehlenden Beizeichens sich von

der Kleopatradrachme scharf scheiden.

Svoronos wendet dagegen zà vofi. tcbv ITto/.. IV S. XLYIII ff. fol-

gendes ein : 1
a

) die schlechte Ausfûhrung von 1847 52, 1854/70 deute

die letzte Zeit der Ptolemâerherrschaft an—fur mich deutet sie nur den

wirtschaftlichen Tiefstand derselben an, und der liegt, wie das Svoro-

nos S. XLIX selbst auseinandersetzt, eher in der jammervollen Regie-

rung des Auletes vor seiner Flucht als in den leidlich ruhigen Zeiten

seit seiner Rûckkehr und unter der letzten Kleopatra. 1
b
) sie kom-

men in Funden von Billontetradrachmen der Kaiserzeit vor l—aber

dafûr braucht der Grund nicht im spâten Datum ihrer Ausprâgung

zu liegen, sondern darin, dass ihr Silber, wie das Aussere lehrt,

schlechter ist als das der Munzen n. 181 5 3 5 und so dem Billon der

Kaiserzeit nâher steht als dièse; dièse verschwanden gewiss schnell

(etwa durch «Auskippen-) aus dem Yerkehr, sobald das Kaiserbillon

eingefûhrt wurde, wie ja immer die schlechtere Mûnze die bessere

verdrângt"2

2) meine Anordnung zerrisse die homogène Série eines Kônigs

und verteile sie auf zwei Herrscher, wâhrend dieser eine Kônig, Aule

tes, so zwei stilistisch ungleiche Serien erhielte—aber die mehrjâhrige

Yerbannungszeit des Kônigs rechtfertigt ja gerade dièse Zerreissung,

1 [Auf meiner letzten Reise in Agypten habe ich von meinem Freund Herrn G. Dattari

gelernt, dass auch Funde vorkommen, die mit der Meinung von Herrn Dr. Regling ûber-

einstimmen. Nach allem scheint mir jetzt Reglings Théorie richtig. J. Svoronos.]

* D. h. bei Einfûhrung geiinghaltigerer Mûnzen wandern die besseren in den Schmelz-

tiegel (ebenso vertreibt auch, wenn zu viel durch Umlauf vernutzte Mûnze im Verkehr ist,

dièse die gute, neugeprâgte), sog. Greshamsches Gesetz, siehe Luschin, Allgemeine Mûnz-
kunde und Geldgeschichte des Mittelalters S. 215 t, Litteratur dort S. 216 Anm., vgl. auch

v. Schrôtter, das engl. Mûnzwesen im 1 6. Jahrh., im Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwal-

tung und Volkswirtschaft XXXII 3 S. 2 Anm. 1.



246 DREI MISZELLEN

wàhrend zwischen dem Tode des Auletes und dem Regierungsantrtit

der Kleopatra keine Lùcke klafft, die einen wesentlichen Unterschied

in Stil und Fabrik zwischen ihren Mùnzen und den letzten des Aule-

tes bedingen mûsste ;
nur das allmâhliche zeitliche Vorrûcken spiegelt

sich in der besseren Ausfûhrung der Mûnzen mit Kl—A=55/4— 52/1

v. Chr. gegenûber denen mit A— KB 52/1—31/0 wieder.

3) bei seiner Anordnung, sagt Svoronos, erhâlt Kleopatra 23 Mûnz-

jahre, bei meiner nur 22 ; in dem einen Monat, die sie von ihrem 23.

Jahre erlebt hat (29. August bis Ende September), hat sie also nach

Svoronos' Ansetzung fast ebenso viel geprâgt wie in ihren vollen

Jahren; 1 das ist doch gerade minder wahrscheinlich als meine Auf-

fassung, wonach ans diesem kritischen Monat gar keine Mûnzen exi-

stieren; andrerseits aber fehlt bei Svoronos' Auffassung dem Auletes

das 23. Jahr=29. August 59 bis 28. August 58; wâhrend fast dièses

ganzen Jahres aber herrschte er noch auf Kypros wie in Agypten. 2

4) Svoronos betont die allmâhliche Metallverschlechterung der

Mûnzen n. 1815/35 und bezieht sie auf die schlechter und schlechter

werdende Verwaltung des Auletes ; aber schlechter noch im Metall, ist

wie schon zu 1
b
gesagt, die Reihe n. 1847/52, 1854/70, und also passt

sie auch darum besser in die Zeit der ersten Regierung des Auletes als

in die ruhigere Zeit der Kleopatra.

5) das Beizeichen Isiskopfschmuck zwinge die Mûnzen 1815/35

mit A— KB in der Regierungszeit desselben Kônigs wie die mit Kl—

A

n. 1836/40, wâhrend ich Kl—A auf x^uletes, A-KB auf Kleopatra be

ziehe; aber auch nach Svoronos zwingt ja der Isiskopfschmuck nicht

aile ihn fûhrenden Mûnzeu in ein und dieselbe Regierung, demi u.

1815/35 und 1836/40 sei Auletes, n. 1853 mit dem Portrât der Kleo-

patra sei natûrlich dièse ! Vielmehr bringt Svoronos sub 6) eine andere,

' Aus LKr n. 1870 kennt Svoronos 10 Exemplare, aus jedem der 22 Jahre A—KB n. 1847-

1869 durchschnittlich 12 (266 : 22=12,09) Tetradrachmen.
* Cato bricht spâter als Cicero von Rom auf (vgl. Drumann-Groebe, Geschichte Roms II

224), also nach dem 20. Mârz 58 (vgl. ebenda S. 551), uin nach des Clodius Gesetz Kypros ein-

zuziehen. Als die Alexandriner revoltieren, um den Auletes zur Rûckforderung der Insel zu

zwingen (Dio XXXIX 12), flieht der Kônig, begibt sich zunâchst zu Cato nach Rhodos
(Drumann-Groebe II 226) und trifft erst 57 v. Chr. in Rom ein, nicht 58, wie Svoronos vou.

tûv riToL I S. vkn/znlV 350 sagt : vgl. Fischer, Rom. Zeittafeln S. 244 und bes. Livius per.

104, wo Auletes' Ankunft in Rom zwischen Caesars Feldzugen gegen die Nervier (57 v. Chr.)

und Veneter (56 v. Chr.) steht
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lokale Erklârung fur das Beizeichen : es bedeute nicht Verschiedenheit

des Herrschers, sondern Verschiede?iheit der Pràgstâtte, womit sich auch

der (von Svoronos anerkannte) verschiedene Stil und die verschiedene

Fabrik der Serien mit Beizeichen gegenûber denen ohnc Beizeichen

sofort erklâre : die Mûnzen mit Isiskopfschmuck seien wieder in Agy-

pten selbst geprâgt, nicht mehr auf Kypros, wo der wackere Brnder

und Statthalter des Auletes sich nicht dazu herbeigelassen habe, so

schlechte Mûnzen fur den Bruder prâgen zu lassen, und wo uach

dem Tode dièses Bruders rômische Herrschaft anstelle der âgypti-

schen getreten sei (58 7 v. Chr.). Kleopatra aber habe Kypros wie-

dererhalten und nunmehr ihre Mûnzen n. 1847 52, 1854/70 dort

geschlagen mit einziger Ausnahme der Drachme n. 1853 mit Beizei-

chen Isiskopfschmuck, die ausnahmsweise in Agypen geprâgt sei. Ich

nehme nuu Svoronos' Erklârung, dass die Mûnzen mit Isiskopfschmuck

als Beizeichen (n. 1815 35 A—KB; 1836/40 Kl—A; 1853 q mit

Kleopatras Bildnis) in Âgypten, die ohue Beizeichen (u. 1847/52,

1854 70) auf Kypros geprâgt seien, unbedingt an. Daraus folgt aber

ebenso unbediugt, dass menu Yerteilung die richtige ist: n. 1847/52

und 1854 70 (A— KT) ohne Beizeichen, also aus Kypros, kônnen nicht

von Kleopatra sein, der Svoronos sie gibt Denn erst Ende 48 erhielt

sic Kypros fur ihre Geschwister Ptol. XV und Arsinoe von Caesar zum
Geschenke, verlor es ivieder im Verfolg der Ereiguisse von Philippi '

und erhielt es erst Anfang 36 von Antonius wieder (Drumann-Groebe

I 330 m. Anm. 7, Svoronos IV 380). So war also Kypros nur in

den Jahren E (teilweis), Ç— I, IA (teilweis), IÇ (teilweis), IZ

—

YS~ im

Besitze der Kleopatra; itnmôglich also kann eine von A—Kr lùckoilos

laufcnde kyprische Reihe (n. 184/ 52, 1854 jo) der Kleopatra gehorcti.

Nehnien wir also meine Umstellung vor, so ist ailes in bester Ordnung :

Dem Ptol. XIII Auletes gehôrt die Reihe n. 1 847 52, 1 854 70 mit

Jahr A—Kr= 81 — 59 8, von den Tetradrachmen der vorhergehen-

den Kônige in Stil und Fabrik nicht unterschieden und wie dièse in

1 Svoronos IV 380 ; ein direktes Zeugnis dafûr kann ich nicht finden. Ihr Statthalter

Serapion unterstùtzt i. J. 43 den Cassais gegen ihren Willen (Drumann-Groebe. Geschichte

Roms I 284, II 111) und fâllt dafûr. inzwischen nach Tyros geflûchtet, 41 ihrer Rache zum
Opfer (ebenda I 286), offenbar floh er nach dem Siège der caesarianischen Partei, die dann
die Insel einzog.
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riA= Paphos geprâgt, der Hauptstadt von Kypros, wo sein Brnder fur

ihn Statthalter war. Frûhling 58 verlâsst Cato Rom, uni die Insel dem

âgyptischen Scepter zu entreissen; ein infolge davon ausbrechender

Aufstand in Alexandrien zwingt Ptol. zur Flucht nach Rom, wo er 57

eintrifft Aus der kurzen Zeit, die er in seiuem 24. Jahr 58/7 wirklich

regiert hat, sind keine Mûnzen vorhanden, kyprische sind ja auch

unmôglich, da die Insel um die Mitte des Jahres 58 rômisch wird.

Aus der Zeit, -wo Ptol. ausserhalb ^gyptens lebt (Teil seines 24.

Jahres=58/7 Jahr 25= 57/6 Teil seines 26 Jahres=56/5 v. Chr.), 1

kennen wir keine Mûnzen. Als er nach der Rùckkehr wieder i. J.

Kl = 55/4 bis A = 52/1 v. Chr. zu prâgen beginnt, n. 1836/40,

kann er dies nicht auf Kypros tun, das ja rômisch ist, und erôffnet

darum die Mûnze in Alexandrien, deren Erzeugnisse demi durch

abweichenden Stil, schùsselfôrmige Fabrik und das Beizeichen des

Isiskopfschmuckes sich von den bisherigen kyprischen Prâgungen un-

terscheiden ; das I1A wird freilich gewohnheitsmâssig beibehalten. 2

Auch eine Drachme mit dem eigenen Portrât des Kônigs, KH= 54/3

v. Chr., n. 1838, tritt auf. Das Metall der Mûnzen zeichnet sich vor

dem in den Jahren vor den Flucht verwandten durch stârkeren Sil-

bergehalt aus, ein Zeichen, dass gegenûber der schlechten Verwaltung

vor der Flucht jetzt eine Besserung eingetreten war. An dieser Mûnz-

ordnung ândert Kleopatra, 52/1 zur Regierung konmiend, nichts aus-

ser dem Ersatz der Jahreszahl des Auletes durch ihre eigene, Jahr

1-22, A—KB= 52/1— 31/0, n. 1815/35; aus dem 23. Jahre, von

dem sie nur einen Monat erlebt hat, sind Mûnzen begreiflicherweise

nicht vorhanden. Neben die Tetradrachmen tritt auch hier eine

Drachme mit dem eigenen Portrât der Kônigin, n. 1853 Jahr Ç =
47/6 v. Chr. Der zeitweilige Besitz, Wiederverlust und Wiederbesitz

der Insel Kypros ândert an der Mûnzprâgung nichts, die vielmehr

nach wie vor sich in Alexandrien vollzieht

Kurt Regling

1 Die Ankunft des Ptol. XIII bei Gabinius in Syrien fallt kaum von Herbst 56», seine

Ruckftihrung durch Gabinius in den Mârz 55 nach Von der Mùhll in J avoues <luni suinus,

Aufsâtze der 49. Versammlung deutscher Philologen dargebracht» Basel 1907 S. 76 f.

* Dass schon frûher einraal, wie Svoronos meint, Mûnzen mit TTA nicht in Paphos ge-

schlagen seinen, halte ich nicht fur beweisbar, vgl. Zeitschr. fur Nuni. 25 S. 389r=Svoron.>s

IV 502.
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KATA TO AKAAHMAÏKON ETOZ 1907.19C8

'Ev WOi'ivuiç. t\] lu AexfiiPQi'oi' 1908.

'AqiO. 2515

nPOZ THN I. nPYTANEIAN

TOY E0NIKOY n A N En IZ T H M I O Y

Kvçie TlQvxavi,

Tô 'Eflvixôv Nouiouatixôv Movoeîov xal f\ ^iet' aùroû îôiaitÉoa vouianttiixi|

oi'/./.oyT) toû 'Eftvtxoû ITavF,-tioTi]nioi' £jr?.ovuafli]aav Ôiciqxoûytoç toû cxqti Wjfcay-

toç âxuôv|uaïxoû Etouç, r]roi toû àno 1 iie^teuPoiou 1907 |«£X0 l 31 Avyovotov

1908, ôià 2973 vouia|idto)v, vouiouaTOOTJufov xtX., wv %Qvoà 196, dcyi'oâ 474,

xQctftaroç 187, -/alxà 2036, uo?a5f3ôiva 14 xal ôiacpoocov OXtôv 178. IldvTa ÔÈ ravra

xatErd}(0i]O"av eïç xàç oïxeîgiç aÙTtôv \)ÉaEtç, àcpoû ovx£xd%dr\ eîç ôijia,oûv Xejtcoue-

qt]ç ;tEQiYpacpixoç xata^oyoç avTtôv, ou tô |.ièv jrocoTOTUJtov, xraù tô jiXeïotov vjio

toû (3oi]9oû voiurniaroYvoouoYoç x. K. M. K(ovaTavTOJtoi»A,ov ouvtaxflév, xaiEtÉOi] ev

tco 'Ao/EÛp toû "Eftvixoû XofiiouctTixoû Movosîov, tô ôè dvTÎyQacpov ûjro(3dMouEv
c

Y|ùv oï]ueoov aûv i\[ rtaooûarj exOÉoei, tva, avucpcôvG>ç tcô jieqi toû 'Eôvixoû

No|uaurmxoû Movoeioi) B. AiaTay^aTi, tvjicoOt) xal dnoaTaXf] x(b 2. 'Yjioi'Qyekd

tcôv 'Exx^oiaoTixcôv xal rfjç Aî]u. 'Exjicuôeuoecdç. Kcnà to Jtaoôv
9
Axaôr|(.iaïxôv

ETOÇ f\ V-TO^OAT) TOÛ xaTttAOYOU TOtîtOU EYEVETO (ÎQaôinEQOV JTCOÇ, EVEXa TT]Ç EIÇ

'Eo.TEQiaV, EVTOAT) T1~]Ç 2. Kv(3sQVT]OEG)Ç, EJÏl TQlfliyVOV XCttÙ TO OÉQOÇ âllOOTO/S]^ UOV.

Ti]V JTQOE/.EVOIV TTUVTCÛV TUJV Q7]$ÉVTCOV JTQOOXTI^cÎTtOV ÔEIXVUEI Ô E^fjç OVVOJTTl-

xôç Jtiva^, ev to tu ôià xr\v îôiaiTÉoav ouaaoyhv toû 'Eflvixoû IlavEjriGiiiutou

oiiiiEioûvtai ôi' dacEQiaxcov.

17
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Aejtco[XEQÉoT6QOV ôè ta vouiauaTa taûra xatà jrpoÉXEi'aiv e'xovoiv obç l|f)ç:

A'. 'EÇ âvaoHacpcôv.

Tœv êv tcô 'Efrvixcp NouiauaTixcp Mouoeico ï\ dvaoxaqpcôv xaTaTE^ÉVTorv voui-

o|iara)v artouôaiocaxov eîvai to ev taiç dvaaxaqpatç xfjç 2jrdpTT|ç vko xfjç êv

'Afti']vai.ç 'AyyÀ.ixfjç 'ApxaioXoyixfjç 2xoXfjç (Ktcp. NA') Eupî|ua 86 xExpaôpdxuor\'
;

xwv xpowov 'Ata^dvôpou xoû MeydXov xai tâJv 8iaôôxo)v auxoû. Tô>v xExpaôpdx-

(.10) v xoûxoov e£ elvai ajravitÔTata TExpdôpuxua AaxE(kuuovio)v, ê£ êxEivoav àxiva

aXXotE djxEÔiôovTO yEvixojç eiç xr\v 'AMapiav jioXiv xfjç KprJTi|ç, uéxpiç ov f|(i6Îç ev

è'têi 1890 vjiEaTi)pii;auEv (êv xfj Numismatique de la Crète ancienne p. 1-4)

rf|V eiç Aaxfiôaïuova djrôôoorv avxû>v, Xaujtpôoç vûv êjri|3Ef}aiou|iÉvr|v ôià Tfjç êv

2jidpTT] dvaxa/anpEO)ç tcâv e^ toutow TETpaôpdxuaw. Ta louiù TETpdôpaxua toû

EÛpVjuaTOç ëKom]aav vko Avoi|idxou (3aadÉo)ç Tfjç 0paxT]ç, 'AÂE^dvôpov toû MEyd-

Xov xai Arju.i|T0LOu toû IIo/uopKï|TOÛ (3aoiÀéo)v tfjç MaxEÔoviaç, 'Eelevx.ov A',

'Avtioxou A', B' xai T' ti~jç 2upiaç xai IlroÀEuaiayv A' xai B' Tfjç AlyvKxov xaî

vko Tfjç jtôÀecdç 'Ai)i|V(J5v. Eîvai ôè ajrouoatoA' to Ei)pr|ua toûto xai oià ttjv xpo-

voXoyix^v xaraTa^iv Tfjç ev avxm aEipâç tâ>v dr)r|vaïxô)v dxQovoXoyf)TO)v TETQa-

ôodxucov. 'Ev ta» xaTaÀoycp jxEpiEypdcpiioav xà vouiauaTa TaÛTa obç oïôv te

ovvt6(io)ç, d'te xfjç 'AyyÀixfjç 2xoÀ.fjç êjucpuÀaçauévT]ç to ôixauoua Tfjç êxTEvoûç

aÛTwv (ieàÉti]ç, ftî]u.oaiEÛo"EO)ç xai dnEixovioECoç.

AEÛTEQa ttjv oTtovôaiornxa Eîvai tù ev Taîç êv KopiVïkp dvaoxacpatç Tfjç êvTaûfla

'AuEpixavixfjç 'ApxaioXoyixfjç ^xoXfjç dvaxaAvqrôévTa xarà t6 îtapôv etoç 571

vouÎ0(iaTa (Kecp. E'), d'riva uovov xar' dpiftuôv dvacpépouEv, wç Tfjç ev X6yo>

2xoXfjç êjuOimoûoijç va ôr|(iooiE\JoT) aûïà to jtqôjtov. Ta jtÀEÏaTa aÛTÔôv e'xoi'oiv

dpxaioXoyixfiv uovov d|iav fiià ttjv xQov°X6yi)aiv tcôv ôiacpoporv aTpo)uaT0)v Tfjç

âvaoxaqrîjç. Tô JTEpif.pyoTaTov ôè tojv ev aùtoïç Eîvai eupi|ua Jio/ujaptfruow dpyupcôv

ueaaicovixœv ôiivapioov t% êv TaXÀia jx6Xeo)ç tcôv 'Apovépvorv (Clermont). TéÀoç

Ta vko Tfjç 'ApxaioX.
e

ETaiQ£iaç, dvaoxajtTO(.iÉ\'0)v twv 0e(1eX(û)V toû xaTa to etoç

toûto xtioOévToç rpuÀaxEiou toû AtJiûÀoi), dvaxaXvqpOévta êv x(b KEQajiEixô) 598

fhiÇavTiaxà vo(iia(iaTa, dvrjxouoi xarà to jtÀeïoxov eiç totjç xQOVOt'ç 'IouoTiviavoû

toû A 'xai 'Iouauvou toû B'.

B'. 'EÇ àyoQcov.

'AyoQal ëyévovTO uaa \iev (KEcp. H ') vko Tfjç 'Aoxa'oXoyixfjç 'EraipEiaç, xfj

jrpoTuaEi (ion, dyoQao{)É\'TO)v vkeq toû 'Eflv. No|iio(i. Movaeioi', dvxl ôpaxuwv 420,

EÏxooiv ôxxo) xaUâaxwv âoyvoûv axazr\Q(ûv xopivfliaxoû xvjtou, xo^évto)v vko tiôv

jioXeodv KoqivOov, AEvxdôoç, AvQQaxiov, 'Aupoaxiaç, 'AXi^îaç, 'AvaxTOQiov, Koqov-

to)v xai 2tqutoi>. FldvTa tù ôîopaxua TaÛTa ê?JEiJxouaiv êx xf|ç 2uXXoyfjç xoû Mou-
oEioi», xô TE?tEi'TaTov Ôè [idliaxu EÎvai oJxavioaTaTOV, vo(ii^o) to Ôevteqov to>v yva)OT(T)v.

Ildoai ôè ai ?vOijral ayopal (KErp. IB', \Ç\ YL\ IH' xai I©
7

) ëyévovTO ôià

XQ1|h«to)v tT|ç (iixpàç toû riavEjrioTi)[iioi) ?cioto)oeo)ç, vjrèp ttjç îôiauÉpaç ai'TOÛ

vojaiou. oi'XXoyfjç. Ai' avTwv xupuoç êjtXoi'Tiofl») 8i" dHioXoyo)TaTO)v vofiiofiaTCOV f)

oEinà T(ôv ufl(|vaïxô)v vouiauaTO)v.
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T'. 'Ex ôcoQeœv.

Acooeai Jtoôç xo Nouiau. Mouaelov eyévovro xatà iô Xifêav I'toç :rota'dpifliiOi

vjtô JT^eiatcov qpiXououacov dvfipcjôv. Ilaocôv ôiuoç oTrovôaiotdxi] xai xaX/ao"n] eïvai

r) vxb xr\<; eTjyevoOç xo}u'ictot|ç AoviÇtjç Tiayxoùo (ïôe xecp. KB}, Ijriç xfj viroôei'^ei

uov, |ietù iieyîartiç jrpoftvuia; xai /apâç, f)yopaae xai eôcopi'icaTO tûj 'EOvixcp f]|iô)v

Nofiio-u. Mouaeicp ôÀ,6xAi]pov ttjv ai'AAoy»|v fîuÇavTiaxâiv vo|uojidTu>v, n|v vjio tov

Io/utcoç djtoftavovroç
e

Pc6oou Jtpolévov Tpoïdvaxi|, ôi* epyaoï'aç jtoaàcôv stôjv,

xaTaQTio9e!aav uetà fAEyaAcov elôixcôv yvcoaecov, jrepiéxovaav ôè jrÂeioxa ôoa ojtov-

ôcuotara xai ôuaeupexa vouiauaxa, uaAiaxa XQV°«. Oauuaaiœç jxAr|poûvxa ta xevà

xoû Movaeîov fjucôv.

ripôç ttjv aef3aaxT)v ôéajioivav êjté|i\pau£v èVi xr| ôcopeâ xaûxT] ta e|îjç gyypacpov.

'Aoid. 2378 nPOZ THN KYPIAN KOMH22AN

AOYIZAN O. PIATKOYP

2efia.axri uoi Kvgîa Kôfitfaaa,

rVcooiÇcov, cbç rcàq "EXAtjv, tt|v vjiéçoyov 'Yiuôv ôidvoiav xai Ta efryerîj 'Y|icôv uîovhiuaTa
jtqÔç jiàv ô,xi xaX6v, ÈT67.Lir|oa ôià tô,ç dL-iô Tfiç 4 'Iuvovaniov lôicimxi)ç ê^ioTO?.fjç jiou va
WBQaxateom 'Yiiâç 5;icoç d7opda>iTE, û;ièo toû 'Edvixoû Noiuoiianxoû Mouoeîov, ttjç xoçiaç
TooïdvoxT| xi)v kaiaiQÙv vo(uauaTixi|v ovÀXoyqv PuÇavTiaxcôv vo|iioudTCov. fti' fjç r)ôûvavro va
;i7.r|QG)dc7>oiv BXa xà xevà ttjç 'EOvixf)ç ijiicôv ovAXoyijç. Aî'0i]u£oov ô'èo.Tti'oaTe, UEïà ttjç

XaQaxTtiQitoi''oi)ç 'Yiiàç 7ewcu6tt|toç. va Oèo»ue eîç ti)v Sidfleaîv uou tô aui]-ôèv noaôv tcôv e|

•/i/.idôcov -/ovocôv qpodyxMV
Tô jiooôv toùto èvE/Eioioa oijueqov ex uèqovç 'Yntov, d<foû naoÉ/.aPov ttjv Èv 7.67(0 au7.-

7.071') v, ttj xuçia AixaTEoîvi) Tooïdvaxrj, 7.aPcbv Èni toÛtco ri^v o/etix^v ùrrôÔEiçiv, f|V rréiirro)

'Yuîv Èoo)x7eîcto)ç.

Oûrwç t) èv 7.67a) ^7.oi)oi(0TâT»). factOTl||lOVUM&C ôè xai éOvixôJç o^ouoaioxdTti avX7w07i) h^ev-

Taxooîwv TQiâxo\Ta voaiouaTcov (<Lv xQuaà éxarôv Evtvi'ixovra ôûo, àoYuoà épôofn)xovta téo-

oaça. /a7.xà Siaxôaia É^r|xovTa TÉacaça. jcdvta ouvo^nxcôç xaTtryeyQOU|igva Èv to> y.axalàyfa,

xCo Èv x\] ânoÔEi'Iei iiviijiovEi'ouÈvq). o>ç KOTOTedévri Èv ko ày/.Eico tov Nom. Movoeiov). È7ÈVET0
XTfjua ÈoaEi toû 'Edvixoù NouiouauxoO Mouoeîot» Tt7)v

c

E/.7i')vo)v. èv 10 0é7.ei ôiacfu?.aooEa\)ai

fpéeouoa tô OEPaoïôv xai ^QOoq;i7.Èç toïç °E7.7viioiv ôvoua 'Yjkôv, (fcoTÎÇoi'oa ÔÈ tôç È^cioTr|ao-

vixàç ÈQEÛvaç xai xivoûaa eiç uîiuioiv toû 7ewaîou xai n£q?o)TiouÉvou JcaQaÔEÎ7naioç 'Yucôv
Tf)v ôcooeÙv 'Yuoiv TaÛTi)v dcyvéXXai xaïà xadnxov oi)heqov È.-riai')utoç tô> 2. 'YnovQyeia) tcôv

'Exx7.iioiaoTixo)v xai xf\q, Ai^iooîaç 'Ex.-raiÔEÛoEtDÇ. ÈrrK|v/.aoo6iiEvoç va ôr)uooiEvoa> tc/.tjqt)

xai 7.E.-TrouEQT| jiEQi7Qa(f ixôv xfjç oi»7v7.o7f)ç xaT(i7.o7ov Èv ttj È^ioi'imp Ènioîa ÈxOeoei irçôç xr\v

2. IlQVTavEiav toû 'EOvixoû ITavE;TiaTr|uiou neç'v tojv ^QOoxTi]udT(ov toû 'Efh'ixoû Nouia|(aTi-
xoû Mouoeîov xaïà tô 'Axaôr|uaïxôv etoç 1907-1908.

Xùv ô' è^iTQÈ^aTE, aefiaoxr) uoi Ktiçia K6ur\aaa, va Èxcfgdoco -tqôç 'Yuâç t6ç È\-0Èquouç

EÙxagioTÎaç toû 'Eôv. Nou. Movoeîou tcôv
r

E7J.r)vo)v, ^qooOètcov iôiaiTÉotoç xai ti'^v Èxq-Qaaiv
ti)ç EÛ7vo)|ioaûvr)ç uou ôià tt)v jiE7d7T)v x ftQÔv xai tiut)v, iov jiq6|evoç È7Évet6 ^ioi t| 7E\vaîa
xai JTE<pomanévv| 'Yiitôv ôtoQEà û.tèq toû vtio xr\v ôiEÛTh)voîv uou édvixoû lÔQÛuaTOç.

'Ev 'A&yvatç, Tfj 9v 'Iarovagi'ov 1908.

Mer* axoaç rif^irjç Vftéreçoç

I. N. ZBOPriNOZ

'A^ioXoyoç xatù jtooov xai ôiaT)]pi]otv tcôv vouioudxcov eîvai xai f\ ôcopeà r\

yevo|.i£V)| iijtô toû Ivtaûfla xvqCou M. Kau-tctvi) (xecp. MB'), d.toteXovuévi] e£ 162

dpyvocôv xai 96 /aÀxoôv ocoiuaxcTjv cx^Toxpatopixcov vouiofiatoùv, tov TioXÀà jrb]-
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qoûcu xevÙ tfjç Q(t)|iaïxfjç oEiodç xov 'EOvixoù Nojuajx. Movoeiou.
eO avxbq £Ôcoof|-

oato xarà to avto etoç xal dMa tivà d^ioXoya vo\iia\iaxa (xEcp. A', AB' xai A©'),

cov ajroDÔaiOTeoa etvai onâviov TErodôoaxuov xov fkxaiAécoç ttjç 'Htteiqov IIt>QQov

xal ôlôqcxxuov xfjç vf\aov Sicpvou, Ôuotuxcoç |i£tQicoTdrr|ç ôiatTjQTJaeooç.

Tcôv Xoijtcôv ex ôcooecôv vofAioftctTCOV lôiaiTEpaç ôtaoç ^veiaç a^iov EÎvai tô V7ib

toû ev MaaaaÀia ÈvOéofiou cpikov xov No\iio[i. Movoeîov x. M. EMaatoû Scoot] flèv

vouiafra tcôv 'Efletcôv (xecp. AIT"), ojteq ISriuooiEÙaauEv r\br\ ev ÎSiaiTÉoa ueàett]

(NouiauaTa 'EOetcôv, è'Ovouç dyvcoaTOu @eaoa?iaç xal 'Hkeiqov, ev toiç Miscel-

lanea dedicata- al Prof. Antonino Salinas 1905 xai lv xr\ AievVveî 'EcpTju. tfjç

Nou. 'Aqx-, tou. 8oç oeh 227-235).
s

Ejiiar)ç jtavv Xôyoi» à'^ia vouiauaTa JiËpiéxovtai

ev talc ScooecxIç tcôv x.x. Q'ikxoov, Kouqovvicotou, EÎq. I. MEtaljâ, ^FcofiidÔou (xqu-

aovv vouioua EÎQrjvï)ç xr\ç 'Afhjvaiaç), Mï]Taoyidvvr| xal SeojioiviSoç Aîu. ZoXcoTa.

"A|iov ÎSiaiTÉoaç ^veiaç eîvai xal tô vjio xov Bqet. Mouoeiou ScoQrjvIÈv toô

Nou. Mouoeico yaXPavojiÀaoTixôv ExuayEiov toû uEyiaTOu tcôv xquocôv vouiauaTCOv

toû 'louât iviavov, ov xb uovaSixôv JtQCOtorujtov, àlloxe djtoxEiuEvov ev xf\ voui-

ouauxfï ovXXoyr\ tcôv naoïaîcov, ExXdjtr] xal xaTEOTodcpr], jteoiocov)Évtoç uoyov ev

TCp BqET. MoUOElCp EXUayElOU, Vliv OÉoiV JtQCOTOTVJTOV ejiéxovtoç.

A'. 'Enfiayeïa, fieXéxai htA.

Kaïà tô Xfj|av etoç Xaujrocôç ènXovxia^r\ f| auXÀoyfj tcôv ExuayEicov tcôv voui-

audrcov xai ÎSicoç r) OEipà tcôv druxcôv, evexa xuqîcoç Tfjç vko ttjç Kv|3£QvfjaEcoç

djtoaToXf)ç uou EÎç "EajtEQiav jtqoç ueXett]v tcôv êv toîç SiaopoQoiç Nou. MouaEioiç

imaQxovrcov dpxaicov vouiauârœv tcôv 'Arhjvcôv xal ttjç jteqI aiJTCÔv Ixtevoùç ouy-

yQacpfjç uou. IIpôç tôv axojtov toûtov EJt£axé(p8r|v xai E|iEÂÉTT]oa xaTa t6 rcaoEÂ-

\>ôv ftéooç ejiI tqelç jtXtiqeiç ufjvaç ïàç ev 'iTaÀia,
c

E?i(3etia, TEOuavia, Aavia,
e

OXÀ.avôia, 'AyyÀia xai TaX^îa ôi][iooiaç xai ÎÔiamxotç avXXoydç, ëXa^ov ôè xai

EX[xayEia twv 'Aflrjvaïxwv vo[iiouaTO)v jcaacôv oxeÔov tcôv jtoXecov, eiç dç oèv tjto

ôuvaTÔv va jA£Ta|3co êyco aiiTÔç I^.A.e£\pei xqovotj, ovôè airvÉcpEQEv è'vExa toî3 o(.hxqov

àoift|AOÛ tcôv ev aùralç 'Adr)vcuxcftv vofTiauaTcov. Ourco odvexevtqc60t| xai tntyxEv-

TQoûrai xafr' EKdoT>]v vDv ev tcô NouiouaTixcp MouoeCcp TEQaorioç dpiftuoç ut|tqcôv

xai ExuayEicov dârjvaïxcôv vouio^iaTtov, Îôlcoç ôè nàvxoiv tcôv oïavôrjjroTE eju0tt|uo-

vixt)v ojtODÔai6TT)Ta exovtcov, à)v ejtI Trj (3<xoei doxo^oî)(iat VVV EÎÇ TrjV JTEQaTCOaiV

tFjç êv Xoycp ex86oeo)ç jtdvrcov tcôv voutaudrwv rcôv 'A^r|vaLcov, EQyov ojteq Aeco-

QEÏrai tô JtQcoTiarov exeivcov, cov ô EJttoTr|uovixôç xoafioç î)ecoqeî xï)v ôr|fioaiEvoiv

coç xatHjKOv trjç E7tiani|iovixfiç ujtriQEaiaç toù 'EOvixoû f|[icôv Noutau. Movoeiov.

EÎ>ti)XT|ç ô' È'oouai dv dîjicodcô va cpéçco EÎç aïaiov jrépaç to uÉya xal noXv\i.o-

X^ov toûto è'pyov. FIeoI Ôe tcôv Xejitoueqekôv Tfjç £XTEÂ.Éa£a)ç ttjç djiocuoXfjç uod

v)É^.(o ûjto(3dX£i îôiaiTÉpav exfteaiv jtqoç to 2. 'Yjtodqyeîov, evOùç coç jreQfXTCoOf) î)

lv tcô Mouoeico aiiyxévTQwoiç jidvîcov tcôv ExuayEicov.

Evjzei&éozazoç

O Aiev&vvxrjç xov 'E&vixov No^iioft. Movotiov

I. N. 5BOPQNOZ



IlEPirPAOlKOZ KATAAOTOZ

TON TTPOZKTHMATON

TOY E0NIKOY N0MI2MATIK0Y M0Y2EI0Y

'Anb 1 ZeniEufioiov 1907 péxQi 31 Avyovaxov 1908.

A' (15 Henreu^gîov 1907).

Acoqov 'Avôçéov Kov fiavovôrj.

2EPBIA. ANAMNHZTIKON METAAAION.

1. Kao. 45.— 'Hyeucov MiXôoxrjç 'Ofigévoftnç A'.— 'Hyefiàtv MixaîjX 'Ofiçévofiitç

r' (o£Q(3iaxl) jiÉqiç ^qoto(icôv iwv bvo f\ye\iâv(x)\ jiçoç àoioi.

"Ojt. Jdfa eiç àvâfivrjoiv xijç Liavaoxâoeio* xov f]ye
t
uôroç Mùoo% èv êiei

1815
rç

evyvcbfxayv Zegflia. ' Tcéçi^ (aeç^iorl) 1865 kv tw g^Éçya).
eH

2eçf3ta \oxa\iÉvr\ xcuEvcomov naçà xiovioxov r\ (kofiôv, (péçovoa xAaôov

xal jiUov Ijiuvaotaxixov èVi odjîôoi'. llaQ' avrrj àpiat. Aicov. A. ueroîa.

ANAMNHITIKOX METAAAION.

2. Xatat. eju'/Q. 36. Merà xqixou jtqo; avâçtijaiv.

—

'Avâuvrjoiç xfjç 60*}$ btexrjoiôoç

xrjç ^aaiXixfj^ ocofxaxoqwXaxfjç' (a£p(3ian) jiépiç xeqpaÀfjç jiqoç àçiot. toû

(3aoi)wÉcaç 'Ata|dv5()ov A'.

"Ojt. 1838.

'Hyeiiàv MiX6ox*]Ç

* Mi/.àvoç

» MiyarjX

» MiXâvoç

BaotXevç MiXâvoç A'

» 'AXéÇarôgoç A'

1898 Aiati]Q. xa/.i'].
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METAAAION

3. Xnhi. (ÔQ£ix-). 35. Metù r]\xioi£cpdvov uvco.— Tô |3a0i?axov oxé\i\ia xfjç 2eq|3i(xç

ev Ttô fiéoco.

"Oji. Tfod OToaiiœnxfj âQezfj' ev axecpdvcp. Aiax. xaAT].

METAAAION THS BA2IAIS2HS APArAS

4. 'Àyy. 51. Meta xqixou tiqoç âvaçtijaiv. — ''EÀXei'^oeiÔTiç xouvia JieQi(3aX?,o^évr|

vnb oxecpdvov bdcpv)\ç ev [xéocp /% ex o[idXxov xvavoî) XQ^M**10?-

'Ev xfj xcuvia avco oeçfiioxi: érct âQEifj. "AvcoDev oxé\i[ia. Aiax. açiax»].

K. M. K.

B' C^5 Sejnenfeiov 1907).

Acoqov 'Icùâvvov MexaÇâ.

AITAIKAI INAIAI.

1. XoxÀx.— BixtcoQia. half anna 1876. AiaxrJQ. xaÀrj.

2. Xodx.
—

""Eôovdpôoç VII. V2 pice 1906. Aicxxtjq. xaATJ.

3. 'Aqy- — » » one rupee 1907. AiaxTJQ. aplati].

4. 'Aqy- — » » half rupee 1907. AiaxrJQ. àpiair).

5. 'Aqy- — » » x

/4 rupee 1907. Aiax^o. âçioxr\.

6. 'Apy. — » » two annas 1907. Aiourjo. âgioxn).

7. Nix. — » » 1 anna 1907 (vo^ia(i.a ôôovtootôv). Aiarrjç. âçiair\.

8. XaXx.— » » one quarter anna 1907. Aiuxt]q. doi'on).

9. Xodx.— » » 1

j12 anna 1907. Aicu^ç). àoiax.

10— 73. Koyx^k* xqicôv ^eyeAcôv, È'xovta vo^ua[iauxT|v à|iav.

K. M. K.

V (17 2ejtze/Lipeiov 1907).

Aûqov zrjç Comité Exécutif xfjç èv Aiéyrj Exposition Universelle

et International.

("Iôe 'AgX . N. M. àg. 2336).

N0MI2MAT02HM0N.

1. XaXx. 77.— EN SOUVENIR — de L EXPOSITION — de LIEGE — 1905 h
tâ> jteÔiû) Ôe|.

s

Aqx«ïxt] vaûç, Exouaa xi|v jiqcdquv xtxoop|nÉvi)v hv f\\i\-

are<puva)v. 'Ev avx\\ l'oxaxai ywtj cpépouau ôiù tfjç ôe^iccç [iixçàv ô[ioî(D|i«

XOV otxOÔOUTJfiaTOÇ TTJÇ 'Exi^ÉaECDÇ, EV Cp ôlà XTJÇ àQlOtEQÙÇ EXXÉEl àjtô

xéçaxoç 'A(iaXfl£iaç âvôr) xal xaçjiovç, jiqôç ovç teivei xàç x£ÏQ rt$ na^
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Yuuvôç VTiofiaoTuÇônevoç vjïo êtépaç ymaixôç yovvjterovç. 'Aoiareoâ ev

tcô mbi(û oîxocrrçuov, èv & uvr|uEÎov ti |ietu tcov YQ«jiiiaTO)v âxaTÉpcodtv

L— G.
v
O;t. Mvi]|i6Ïov, xap' w y.udr\xai ô Xpôvoç ôgçiâ hà f3pcr/ou. 'ApiaiEpà

l'otaiat veavïa; exteîvcov Jipoç to uvt)ueïov xXdôov (poîvixoç. Eïç to âva>-

teqov (pûtvcona xov uvi]ueiov EPREUVE— d'Auteur, eï^ ôè to xarauEpov

HOMMAGE de RECONNAISSANCE— POUR SERVICES—RENDUS.
K. M. K.

A' (19 Zeizzenfeiov 1907).

A co q o v M i %ar] k K a fin dv ij.

HIIEIP02. TIvqqoç.

1. 'Aqy- 30. Y0ft !
1 - 15,10.— Ketpakr] Aiôç AcoSwvoiov Jipôç dotât. opuoai£<pTjç.

v
Ojt. BASIAEQ £ PYPPOY- Aicovtj fiera oxi'];iTpov xathiuéVrç hà ôpô-

vov kqoç âpiat. Aiarrçp. jieioîa.— /7tVa| XIV, 1.

ATTIKH. 'Adfjvai.

EIZITHPIA 6EATP0r.

2. XaXx. 20.— KecpaXt) 'Aflrjvâç jrpoç àpiar.

'Olï. K- AiaTT)p UETpîa.

3. XaXx 17.— Aécov {3aîvcov Jtpôç ô. axgécpaiv rr]v xE(çaXr\v. 'Ev eyxoi/wû) oTQOYYi'/.q).

"0-1. A- AlClTT]p. UETÇia.

BYZANTIAKH AYTOKPATOPIA. Ntxt)<p6go<; &œxâç.

4. 'AqY . 23. YP«u. 2,68.— iTmSULS XRI—STULS T)ICA .tépiH atavpov exovtoç

EV T(p uéo(p JIpOTOUTTV TOÛ NlXT|(p6pOV EV ôlOXtp.

"O* miCHF'— emxuuAVTo— crat'— evseb'— bASii_evs -
RUUMAIUU '. Aiax^p. UETpîa.

K. M. K.

E' (29 ZcnTeufeiov 1907).

Ex zcûv àvaoxcupœv xfjç Koqiv&ov xfjç 'AfieQixavixijç S^okijq.

("Iôe 'Aqx- No/x. Mova. âg. 2345).

ITapEXTJ(p{h]aav ôià JipcotoxoXAov vouîauaTa ôiatpôpwv gjtoxwv xpvoâ ôi'o, xpd-

uaxoç Exatôv TEooapdxovta xal -falxà tEtpaxoaia eïxoaiv hnrêa. 'Ev ôÀ(p ;revta-

xooia ipôojuixovta xal Iv. Tavra JTEpiYpacprçaovTai xal exôoflTjaovTai vno TÎ\q

'Auspixavixrjç 'ApxaioX. 2xoXfjç.

K. M. K.
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Q (3 ' OktcoPqîov 1907).

âôÔQOv AriiirjzQiov 2zaîxov, eujiôqov èv ' A^rfvaLç.

I. Xcdx. 29.— Staftjnov e'Ç bozv/âhiQv, è'Xxov yqcx[i. 26,95, cpépov îa\ xfj; etépaç

o»|jeooç tf|v 8JiiYQ«fpriA' DOPIA—SPAGNA Ji8Qi| toù ïaTtavixoîi ozé\.i[iuxoç.

Aiaxr\g. xaÀrj.

K. M. K.

Z' (15 'OxzcopQÎov 1907).

A(OQov 'Icodvvov $lkxoov, èfinoQov èv ' A&rjvaiç.

BPAKH. BvÇâvnov.

1. 'Açy. 16. Y(?«M- 4,70.— . Tb Boùç ènl ôeÀqùvoç tara(Aévï], jiqoç apiateçâ.

"Oji. "EyxoiÂov Tetpaycovov eîç xéaaaça bir\Qi]\iévov. Aiuxt\q. xcdrj.

K. M. K.

H' (22 ' Oxrœpeiov 1907).

AcÔQOV KCOVOT. KoVQOVVlCOZOV, è<pÔQOV àQXCUOTrJTCOV.

APKAAIA. Koivôr.

1. 'Açy. 11. yça[i. 0,80.— Zeùç xafri^ievoç èjù fiçovou jtqôç âgioxeçâ.

"On. A >l 51 A. Kecpodf) 'Aqte^iôoç y\ Aeajtoivrjç kqoç Ôe^. êv TetçaYoovq)

âyxoiW Aiar^Q. (ietQia.

JT. M. K.

@' (28'OxtcoPqîov 1907).

'El; àyoçâç xçrjfiaoi zrjç 'AQ%aioXoyixrjç Eraigeiaç, nagà B. NoaxQdHtj.

'•££ évoç evQrjjuaioç (ïôe
'

Aq%£Ïov N. M. ag. 2303).

A I A P A X M A.

KOPIN0O2.

1. 'Aqy- 21. YQ- 8,46.— Ç rirJYaooç juvoov, jxqoç ôeÇiôL

"Ojt. Kecpa^T) 'Aflrjvâç \texà xquvovç xoqivOio\»qy°^Ç nçoç açiot. 2û[i(3oXov

Zevç yvnvbç laxd\ievoç, jiqôç ôe|. (péçtov oxtjjïtqov nlcr/ioùç xal xeqcidvôv.

AiatTJç. xaXi].

2. Aqy- 22. YQ- 8,46.— 9 nrJYaa°Ç [aetù xvqicdv jttEQVY(0V pcuvwv jiqôç âçiax

"On. KeqpaXr) 'A0i|vàç jiqoç açiot., f|ç jtéqiI; xqeXç ÔEÀqùvEç. Aiart]ç. xaX^.
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3. 'Apy. 22, yç. 8,55.— Ç nrjyaooç irerouevoç tiqoç àçiax.
v
Ojt.

e
Ouoia>ç. AA xal <rûu|3oXov xgoyoç xgixvrjfioç. AiarrJQ. xàkx\.

4. 'Aqy- 22, Y(?a l'-
8,51.— £

Ouoîco;.

"O.i. 'Ouoîtoç. N 2ûuf}oXov xgoyoç xgixvtjuoç. Aiarr)o. xoAt|.

5. 'Aqy- 23, yga[i. 8,38.— 'Ouoîto;.

"Oji.
e
Ouoi<oç. AA xgeïç fxr\vioxoi (r/i|j.iatiÇovTeç xûxXov. Aiati^ç. xaXq.

6. 'Aqy- 22, YQaH- 8,58.— c

Ouoiû)ç.

"Oji. 'Ouoûoç. A xal âomç, ê(p' f\ç ïniai\\iov roiaiva. Auitijq. xaAVj.

7. 'Aqy- 2b, yçn\i. 8,35.— 'Ouoîooç.

"On. 'Ouoiooç. AA xal fiâXavoç ; Aiati^Q. xaXij.

8. 'Aqy- 23, yç>a\jL 8,38.— e

Ouo£a>ç.

"0;r. 'Ouoîcoç. A x«l xgaxrjg. Aiat^Q. xaXrj.

9. 'Aqy- 22, YQaM- 8,52.— 'Ouoîcoç.

"0;r. 'Ouoîcoç. E xal àfupogevç oïvov. Aiati]Q. yaûx\.

10. 'Aqy- 23, Yoau- 8,35.— 'Ouoîcoç.

"Ojt. 'Ouoîcoç. JeAcpiç xal âvûéjuov. AiaxtjQ. xaXrj.

11. 'Aqy- 2&, YQ"!1- 8,45. 'Ouoîcoç.
v
Ok. 'Ouoîcoç. E xal XauTiàç x^QÔç. AiatriQ. xuÀrç.

Il' Aqy- 20» YQ- 8,55.— 'Ouoîcoç.

"Ojt. 'Ouoîcoç. E- AiarrJQ. xaArj.

13. 'Aqy- 22, YQau. 8,42.— 'Ouoîcoç.

"Ojt. 'Ouoîcoç. "Aveu au|i(î6Xo\' xal YQaWiatoç. Aiati'|o. xaÂi).

14. 'Aqy- 24, Yçau. 8,38.— 'Ouoîcoç.

"O.t. KecpaÀT) \Aftr|vâç nçbç ôe|. Zvu|3oXov àQiOT. y/LavÇ dioiôf.iaxoç. Aiai.

xa/.rj

.

15. 'Aqy- 20, yga\L. 8,57.— 'Ouoîcoç.
v
O:t. 'Ouoîcoç. N xal âyyéïov fiôvcoxov. AuwrJQ. xaÀrj.

AEYKA2

16. 'Aqy- 22, YQaH- 8,54.— A. nrJYaooç jcetoucvoç jiqoç ôeç.

"O.x K£(paXf| "Adi|vâç kqoç Ôeç. £vu|3oXov Innôxaunoç. Aiaxr\Q. xaXi].

17. 'Aqy- 22, yçaji. 8,43.— 'Ouoîcoç £LurQoadev.

"Ojt. KecpaÂf] 'AÔTjvâç jtqoç âgiox. A—ï xal oxviiç. Aiaxi]Q. xaÂij.

AYPPAXIOX.

18. 'Aqy- 22, yQa\i. 8,53.— 'Ouoîcoç ëuJiQoodev.

"Oit. KecpaW) Wdijvâç jtqoç ôt;. A gÔTiakov xai ôel<plç. AiaxrJQ. xoàtj.
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AMBPAKIA.

19. Aqy. 24, ypaiJ.. 8,40.— n^yaaoç jtetoiievoç jtqoç âgiox.

"Ojt. KecpaXt) 'At^vâç jiqoç âg\ox. A x«i (pagéxga èVi xôtyv. Aiat. vm\x\.

20. 'Açy. 25, yçoi\i. 8,35.— A n^yaaoç [ieià xuotcôv jueq\)yo)A' fîai'vcDv jrçèç ôe£.

"Ojt. KerpaXt) 'A0i]vàç jiqoç dp. 2i)|i|3. xeyalr)
'"

'A%eIù)ov•.— IliraÇ XIV, 11.

21. 'Aoy. 21, yo<4|i. 8,11.— A nVjyuaoç jtEtOfiEvoç jtqoç doior.

"Ojt. KtrpaXi|
:

A^)]vâç jiqoç âoiat. K xal xegavrôç. AicxttJq. fietota.

AAYZIA.

22. 'Açy. 23, yga\i. 8,36.— Ili]Yaaoç Jtero^ievoç jiqoç aQiot.

"Ojt. Keq)aXï| 'Afirivâç jiqoç Ôe|. AAY xal ooxqaxov (;). AiatrJQ. («EtQia.

ANAKTOPION.

23. 'Aqy- 22, YQ«M- 8,26.— NA IItjy0100? netonevoç jiqoç ôe£.

"Oji. KerpaXT) 'AfltjVflÉç jiqoç ôeS;. "nÂ *<*i xqîtiovç.— 77«'a£ XIV, 12.

24. 'Aqy- 22, ypafi. 8,36.— NÂ~ 'Oixouoç.

"Ojt. 'Olxoudç. Tqîttovç. AiatrJQ. [XEtQia.

25. 'Aqy- 23, yga\i. 8,48.— AN ITrJYaaoç JtEtOLiEvoç jtqoç âgiox. 'Ev trô jieouo

to^oEiôœç eyei XaeaX^TÎ 0l ' a
'

lXR? NIKIA2! EAAA .

"Ojt. Keqpodfi
5
Ai>r]vâç jtqoç aQiot. AN Xttl xçinovg. AiatrJQ. xaXi^.

26. 'Aqy- 22, yga\x. 8,02.— AN 'Olxoicdç.

"Oji. 'Oixoicoç. AN K°ù tQiJiouç. AiatrJQ. xaXr].

2TPAT02

27. 'Aqy- 24, ygu[i. 8,60.— Z I1tîy«0oç jTEt6|xEvoç jtqoç aQiot.

"Ojt. Keqp. 'AOrjvcxç jiqoç ô. ZTPA xal XEcpaXi] 'Ax^cbov.—//iVa|XIV, 14.

KOPONTA.

28. 'Aqy- 20, ypafA- 8,26. — K nVJYaooç jiEtOLXEvoç jiqoç ôe£..

"Oji. KEcpa^T) 'Afl^vâç jiqoç ôe£. A xal <piUAov â/jméXov.— HivaÇ XIV, 13.

K. M. K.

V (29'OxzcoPeîov 1907).

ââJQov IJajiaôyjjua, èfinÔQOv àQ^aiOT^xtov.

nHAINH XPI2TIANIKH S^PAHS

1. f* 61. — 2tauQÔç êv ttp (léacp è'xodv jiéqi|, dmatQOcpooç, trjv £juYparpf)v

AANIHAn[PO0]H[TOY]. Auxtifo. uEtQia.

if. M. K.
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IA' (29'OxrœPeiov 1907).

A co q o v 'Ico dvv ov M ex aÇ â.

XIZAM STATE COINS.

1.
?

Aqy- 26.— rupee one old. AiarriQ. xa?.rj.

2. 'Apv- 19— half rupee old. AiarrJQ. xoXtj.

3. 'Aqy- 16.— quater rupee old. Aicutjq. xaXrj.

4. 'Aqy- 12.— 18 rupee old. Aiar?}Q. xaÀrj.

5. XaÂx. 18/16.— 1 4 auna old. Aicittjq. uetqici.

6. Xcdx. 19/16.— » » * AianJQ. uetQÎa.

7. Aqy- 31. - rupee one new. Akittjq. xalr\.

8. 'Aqy- 21.— quater rupee new. Aiatrjp. xaXf}.

9. 'Aqy- 16.— 1/8 rupee new. AiarriQ. xcdrj.

10. XaXx. 32.— half anna new. AiuniQ. xaX^.

11. XaXx. 22.— 1/8 of one anna new. Aian'iQ. xa/Y].

K. M. K.

IB' (9 Noeupoiov 1907).

ZYAAOTH E9NIK0Y n A N E n I Z T H M I O Y

' El; àyoçâç Jiagà Mi%a-qX. Kaujidvij.

("Be *Aqx. N. M. âo. 2859).

MErAPIZ. Méyaga.

1. 'Aqy- 18/20, YQa H- 8,24.— 2tan]o àoxaïxô; ex lûv dUore d^oôiôo^iéS-cov eïç

ràç 'Aflrjvaç. Tçoybç tETQ(txvi]|ioç.

"On:. TerQaYû)vov è'yxoiXov ôiT]0)|jiévov eiç xéaauga [léçi] biaycovicùç. A. Kahf\

ATTIKH. \4dfjvai.

a") 'Enoyt] Zôkmvoç.

2. 'AqY. 8, YQau- 0,85 ('O^oXoç).

KerpaÂi] 'Afhjvàç jtqoç Ôeç., rjç to XQavoç aveu cpvXkwv êXaia;.

"Ojt. AOC ôe£. èx tojv dvo). TXaC'; ïaTauivi] jiqôç ôeç., ojuoôev ô' avtfjç

ftaAAÔç EAaia?. Ta ôXov ev TETQaYCOvtp syxoikco. — IliraÇ XIV, 4.

(3 ^ 'Eno^rj xcôv Mtjôty.cor no/.éutov.

3. 'Aqy- 25. YQa !'- 17,04 (TeTQaÔQaxnov).

KEcpaXr) 'A0r|vàç aùotnoâç texvotqojuo; jtqôç ôe£., cpÉQOvaa êvamov eÇ

djT^oû QOÔaxoç xal xqoVoç xExoa|tiuiévov vjto IA.ixpç xai tqkov (puAAcov

EÀaîaç.
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"Ojt. AO£ ôe^ià èx rôôv dvco. rÀaû| loxa\iévr\ Jtpôç ôe£. ojuoOev avrfjç OaX-

loç elaiaç xal utivioxoç. T6 oXov ev TErçayoovq) Eyxoiko.

—

IlivaÇXIV, 5.

4. 'Açy. 25, yça^t. 17,05.— "Ojaoiov àXÀ.' e£ aAAcov auyxQovoov oqpçayiôœv.— MvaÇ
XIV, 6.

5. 'Apy. 25, YQ«n. 17,00.— "Ouoiov àkV e£ à'ÀAcov ouyxQovcov aqpQayiôtDv.

—

IlivaÇ

XIV, 7.

Ta tQia xeXeuxala ojiavuôxaxa ôià xtjv Texvoxoojxîav avxârv xexodÔQaxixa elvai xà djieixo-

viadévta ev xqi BuHetin de Correspondance Hellénique Tô\i. XXX, IIîva| I. do. 6-8, êvda ïôe

xaî xo dofrpov xoù M. Kafittavr), év a> axoÀ.idÇovxcn, djxoxeÀovvxa uiooç évôç euorinaxoç.

y') "Enoy}] IJeQixXéovç.

6. 'Açy. 24, yçaji,. 17,14.— T£TQdôçax[iov xE?.Eiaç ôiatr|Qi']OEa)ç, e'xov ôiatErrçQi]-

[aévt]v oXr]v tt)v JtEQiq)ÉQeiav tôùv tujtcov.— 77tVa£ XIV, 8.

ô ^ "Eno^t] 17 âjuéocoç juexà xr\v Maxeôovixrjv xaxâxxrjoiv xov 'Avxiyôvov.

7. 'Apy. 23, yçau. 17,18.— Oî aùroi xvnoi tov TETQaÔQaxuou. 'EjuyQacpT) AOE.
"Aq. TÎjç yAauxôç vxb tôv {)aXÀôv xr\ç ekaiaç xal tôv UTjviaxov aun|3oAov

xo TiXeloxov extÔç tfjç acppaylôoç (l'acoç XEcpaW) tavQou).— Z7tVa£XIV, 10.

8. 'Aç>y. 24, ypaii. 17,15.
—

"Ojioiov, aAA' ovev aviifiôkov.— TLiva.% XIV, 9.

e') ^Enoyr) xfjç véaç xe%voxQomaç.

(Mia ôçax^Tl xal ôxià TETpdÔQaxfxa).

s~ Si



IIPOSKTHMATA TOY XOMI2MATIKOY MOY2EIOY 263

ir' (3 AexeftpQÎov 1307).

A œ q o v 'Avôçéo v KoQÔéXÂa.

MAKEAONIA. 'AkéÇavôçoç F.

1. Xatat. 18.— Keq)aXT] veapoû 'HpaxXéovç ëv Xeovtt) jiqoç ôe£.

AV^ Jl
- AAF~AKIAPn r

Y~"
'P^^aXov, to|ov xal cpaçÉtpa. Aiar^Q. xcdîj.

<Pi/.i7iJzoï r' 'Aotôaîoç.

2. 'Aqy- 18, YQa ^- -1.02.— KgqpaXf] veapoû 'HçaxXéovç ev Âeovtfi nçoç ôe£.

"Oji. 0IAIPPOY Zevç dftoqpOQOç êm flpovou xqoç âçiax. 'Yjto tov flçôvov

A, ev tw jteÔio) c'tQiat. Xvoa. Aiari]Q. xaXf].

/ifdaaar<5£oç.

3. XaXx. 21.— Kg(paÂf) 'HQaxÂéovç a>ç avauÉçco.
v
Ojt. B>SIAEftZ-KAZZANAPOY. Ilaïç ecpixnoç nçoç 5g.

'Ev tcô jceftty) [~| YM *oî AN. Aicm']0. uet^îa.

4. XaXx. 22.
—

'Ouoiax;. AtarrJQ. ueioia.

5. XaXx. 20.
—

'Ouoicoç dXX' ev tcû jteÔico <£ xaî T- Aioti'iq. ueioîa.

<PiXm7ioç E'.

6. XaXx. 22. Keq)aXi) 'HçaxXÉovç jiqoç ôe|.

v
Oji. BAZIAEQ2 "Apn:j|. To ôXov lv aiEq>dva) ôpvoç. Aian'jQ. uetqîu.

0IAIPPOY

7. XaXx. 17.— Maxeôovixf) âamç.

"Oji. B—A MaxEÔovixôv xçdvoç. AiatrçQ. [lEtçia.

AMfclIIOAIZ. 1. ZeovrJQo;.

8. XaXx. 23.— AV KACSn jiqotout) 2. Seouiiqov jtqôç ôeç.
v
OjX AM<Î>I—nOAS;[TftNf. MoQfpi] yvVrtlx°Ç (tijç nôXeioç) nçbç âg\.ax.

xaiïiiuév)} emi -Oqovov. Aiaxi'iQ. uETQia.

EAE22A.

9. XaXx. 21.— KAI2AP— ZEBAZTOZl Keq?aXf) AvyovoTOv Jtpôç Ôe;.

„n EAEZ , & , .

"Ç-aiom
ev OTe<PavcP oaqpvi-jç. Atatr|Q. [ietQia)Tar»i.

6E22AA0NIKH.

10. XaXx. 20.— KecpuXf) veaçoû Aiovvaou jtqôç ôeç.
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MAinnOI. Avyovoroç.

11. 'Aqy- 21.— VIC—AVG "AyaXna Nixt]ç cp£Qovaî|ç oxécpavov xal xXdÔov cpoi-

VIXOÇ.

"Ojt. [COHOR] PRAE— PHIL. Tqeïç avalai otçaTtcotixai. Aiat. \ietq'kx.

0PAKH. <9dooç.

12. 'Aqy- 22, yçafx. 9,56.— Tviavoç WtocpaMixoç 2eik|vôç fail tov êvoç YovaT°Ç

otTiQiConevoç xal q)8Qa)v eîç toùç (3çaxiovaç avtoîi vvficpïiv.

"Oit. TerçccY^vov è'YXodov etç téoaaQa ôir)Qïi|iivov. Aiarrje. xaWj.

13. Xatac. 18.— Keqpcdv) veapoû 'HçaxXéovç Jtçôç ôeîj.

"Oit.
OA2 '"N

"PojtaXov, TÔÇov xal (paçérça. AiatTJç. [ieTeiûnarn.
IaT

BAS1AEIS 8PAKH2. Avoi/Jiaxoç.

14. Xatat. 15. KecpaÀf) 'Hpax^govç jtqôç SeÇ.

BA2 /

"Oit. v ev otecpdvcp. AiatriQ. neteicotaTTi.

6E22AAIA. /fotvov.

15. Xatai. 21.—KeqpaM)
s

A;t6M(Dvoç jtqôç Ôe|.

"Ojc.
OE25:A—

A

"N
'AâT]vâ Itcovia jiaxofxévTi jtqôç ôe|. Aiatrjp. [ietQia.

16. XaXx. 22.— 'O^oiwç. [A]AEZ. Aiar^ç. nEtpîa.

17. Xatat. 21.— e

Ofioi(oç nYO—ftN. AiatrJQ. jiETQÎa.

18. XaXx. 20.— . NV]ZANAPO[Y]. Ke<paW| 'A{)iivàç jiqôç 5$
"Oji. OEZ—2AAQN. "Ircjtoç tqéxcov jtqoç Ôe£. Aiatrje. \izxgia.

EYBOIA. 'Ioxlaïa.

19. Xatat. 13.— KecpaM) [xaivdôoç Jtçbç bel.

"Ojt. |2TI Keqpa^T) tavQou. AiatTJe. nerçtcoTcttii.

KYKAAAE2. Mfjkoç.

20. Xatat. 20.— MHAIQN IIqoto|at) 'AAtivôç jiqoç ôeÇ.

"Oji. En — . . nA . — .... Ol ... . AiattiQ. iteTeitotatT).

BI6YNIA. Nixata. •

21. XaXx. 26.— NIKAIEQN—BKZ— M- KecpaH] veaçoû Aiovuoov jiqoç bel

1] I r[A| IOY ^p ' vixTicpoQoç xa9îi|iévii fol Aajifôcov.
s

Ev t<7>

'Ojt. nAniPIOY .. .
' ' '.

, \ ." ,

KAPBQNOS ^6eYq) PnMH> A,at,ie- H«G l«-



nPOSKTHMATA TOY XOMIZMATIKOY MOY2EIOY 265

MYZIA. Hector.

22. Xu/.x. 19.— 'EjtiYQ«fpTj f|îtiiXoç (Tl. AVG.)- KecpaÀîi Tiftecnov tiqoç ôeç.

"OîT.
e
Pa>(AOU)Ç UJlOtXOÇ CtQOTÇlCÔV XQOÇ Se|. Sut ^EVyOVÇ (ÎOCOV. AlCCT. (.lETQl'a.

AIOAI2. KvfiT}.

2". Xcdx. 23.— Kscpcdf) Kvjxtjç Jtpôç ôe£.

"On. _ . Ixxoç jtqÔç ôeç 2u[i(5oXov lv xcô jtecSiû) àçicrr. âyyeïov

uârcoTor. "Ev rw è'Çéqyw ôvo^ta dtv/ovxoç PYGAZ ( ; ) A. hetqicotcu)).

JT. M. K.

IA' f3 Aexeufetov 1907).

Acoqov Avtcoviov KegauojxovXXov, êcpôçov dg^cuoT^rcov.

AITQAIA. Kotvôv. .

1. XaÂx. 17.— KecpaXî| AîtcoXoû(;) jiqôç ôe|.

"Oji. AITQ— AftN. 'Eruôopctnç xal f) aiuYcbv toO KaXi'Somov xdjtQov. *Ev

iiéo(i) ovojia acv/ovio; KAEI- 'Açiot. ovjifîoX. otatpvltf. Aicui]o. ^ifTQia.

2. X«/.x. 18.-

3. XaXx. 17.

4. Xabt. 17.-

5. Xu/.x. 1 7.-

6 Xalx 16.-

7 Xaht. 16.

8. Xcdx. 18.-

9. XaJix. 21.-

10. XaJix. 17.

11. XaXx. 19.

12. XaXx. 21.-

13. Xu/.x. 19.-

14. Xcàx. 21.-

15. Xu/.x. 22.

16. Xu/.x. 21.-

17. Xu/.x. 21.-

18. XaXx. 19.

19. XaJix. 18.-

20. Xcdx. 19.-

21. Xodx. 19.-

22. XaÂx. 20.

23. XaÀx. 19.-

e

Ono
e

CVo
'Oiio
e

Ojio
eOuo

'O^o
e

Ofio

'O^io

'Oiio
cOuo

'Ouo

'O
f
io

c

Ono
'Ouo
e

O[io

'OllO
eOuo
T>lio
eOuo
e

O\io

œç.

COÇ.

coç.

COÇ

COÇ

coç

<oç

coç

coç.

COÇ

COÇ

Û)Ç

coç

a>;

coç.

COÇ.

(oç.

COÇ.

coç.

coç.

COÇ.

COÇ.

Aiat/jQ. |a£CQfa.

Aicui^t). »

Aiatpc). LiErçicordiii.

KA. AictniQ. (lETOicoictt)].

AE- Aiati'iQ. fiErpîa.

AlCUl^C). (.IETCHC0TUT1].

XK- AianjQ. LiETcncoTaTi).

AITft— AftN. Airai'iQ. \uxoia.

AiaxTiQ. (mena.

AlGCTÎ]C>. UETÇlCOTaTlJ.

AlCtT»'|y. XUX)'|.

18
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24. Xcdx. 20.— e

Onoia>ç. Aicttrjo. xaxrj.

25. Xahi. 19.— 'Ofioicoç. » »

26. Xcdx. 20.— 'Ojxoicoç. » »

27. Xcdx. 21.— '0[iotcoç.
9
Ejuyya(pî| ôkoç EÎ;ÎTr]Xoç. AiarrçQ. xaxVj.

28. Xcdx. 23.— c

Ofxoicoç. Aicarjo. xaxf].

29. Xcdx. 20.— 'Ouoiooç. » »

30. Xcdx. 20.— 'Ofxoioç. » »

31. Xcdx. 20.— 'O^oicoç. » »

32. Xcdx. 20.— 'Onoîcoç. » »

33. Xcdx. 19.— c

O[ioia)ç. » »

34. Xcdx. 20.— c

Onoicoç.
e

YaTEQÔai||xov. AiaTt)p. xaxf).

3>QKI2. Koivâv.

35. Xcdx. 19.— KecpaÀT) Tavpov xaTEvcojuov.

"Oji. [<J)ft] Kfc£QN. KEqpaM) 'ArcoMcovoç jtpôç ôe|. AiatTJp. i^etoicotcitti.

36. Xcdx. 20.— KEopaH) tolvqov xaTEvcojuov.

"Ojc. [<J)QK] EQN. KEopaÀT) 'AjtoÀÀcovoç Jtpôç ôe|. Aiatrjo. {.lErpicotatTi.

37. XaXx. 20.— c

O|ioi(oç. AiaTrjp. [XËtpiwTdti].

A0KPI2- Aoxgol '

'Ojiovvtioi.

38. XaÀx. 1-7.— KEipaÀT) 'AAtitccç jiqôç ôe|.

"Ojt. [OPjONTjjftN]. Staqndf). Aiatrjp. [xetqkotcw].

39. Xcdx. 13.— 'EcpdaofAÉvov è'ujcqooOea'.

"Oju. 'Ouoicoç. Aiarrjp. xaxrj.

$AIA2IA- <PUovç.

40. Xabi. 14.— Taûpoç xuqiggcov jtooç àoiar.

"Oji. (j). Aiaxt)Q. p,ETQia.

2IKYQNIA. Zixvdiv.

41. XaXx. 16.— IIeçuoteqù jieto[aévt) jiqoç àoiat.

"Oji. Stécpavoç Iv cp toutouç (;). Aicittjq. [XETpicotatr].

AXAÏA. Aiyeiga.

42. Xcdx. 14.— KEcpcdr] 'Aflï|vctç jiqoç ôe!;.

"Oji. KECpaW| aÎYCtYpov(;) ev otEcpdvcp. AiatVJQ. fiETÇicotan).

BYZANTIAKON KPAT02.

43. Xabt. 21.— 'AXé^ioç A' ô Kojavtivôç [AA6Z A6C^ TUUK—O— [MNHN]
JtEOlî; JtQOTO|xf|Ç TOV m'tOXpUtOQOÇ XttTEVCOJtlOY 0)Ç CU>VT)fta>Ç.

"Oît. JtÉpll; aTCtVQOÎ) \l€x' CtXtlVWV. AiaTTJQ. [IETQI(0T(XT1].
r\/\ l\
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AHMOKPATIA BEXETIA2. Jacobo Contarini.

44. 'Apy. 21.— IAOTARIN—DVX—SMV6N6TI. "Ayioç Mdçxoç ba,K&™
tf)v aT)|^aiav xfjç ôimoxpaxiaç Jipoç tàv &6yi]v.

"On. ]c—XC 'Iïioovç êîù -^qôvov xaxEvtoJiiov. Aiaxrjt). xàkr\.

K. M. K.

IE' (15 Aexeupgœv 1907).

Acûqov IléxQov S aov krj .

BOYArAPIA. 'Aaàv A' (1186-1196).

1. 'Apy- 22, YQa^- 1,53.— IC— [XC]. Xpiaxôç îoxd|iEvoç Jipô flcoxou, evAoyûv

ôi* ànqpOTÉQCov xcôv gEiçcôv. 'ExaxépcodEV ôûo jiovoYQacprçuaxa.

"On. '0 xadpoç 'Aaàv \iexà xf\<; yuvcuxoç aûxoû \axd\xzvoi, cpÉQovtEç Xdfîa-

qov, Iv iiÉacp xeijiEvov. 'ExaxÉQCo&ev ôûo \iovoyQacpr\\iaxa. Aiar. |i£xt)îa.

K. M. K.

IÇ' f25 NoELlfioîov 1907).

ZYAAOrH E9NIK0Y nANEniZTHMIOY

'El; àyogâç Jiagà xov k. Xafiiaçà, qjoixijxov èx 'Pôôov.

KAPIA. Kvidoç.

1. 'Aqy- 16, YQa M- 3,09.— KEcpaAf) 'AcpQoômiç xqoç, ôe|. jiExù JTEQiÔEpaîov, jtÉpiç

xvxàoç acpcutnôicov.

v
Ojt. KNI (ànvôçwç) xatto, AYTOKPA^TH]Z dveo. IIqotout] téovxoç ;rt>ôç

ôet. Aiai^iQ. xaXXioiT].

2. 'Açy- 16, YPa l*-
1$2.— Ilçoion»! 'Açté^iÔûç uerà epat>Éxç)aç, x6|ov xal î^axiov,

JtQOÇ ÔE^id.
v
Ojt. [KNIAIftN ôe|. [A^nOAAfiNIC (ovreo) dp. xçutovç. Aumfc xaXi).

3. XaÀx. 11.— KeqpaXf) 'Aeppoômiç fietà jteqiÔeqciîov, jtçoç Ôe£.

"On. KNI xdxo), A—NI—Bfi dveo. ne><ôt>a jiqoç ôeç. AiaxfJQ. xaXi].

4. XaXx. 10.— 'Onoiœç, dXX' dveo jièv KN, xdta) ôè ArA. Aiaxi]Q. xaAXîaxi].

;"). XuAx. 10.— c

O(i(nooç, â\V àvco |ièv cj)|, xdteo 5È KNI- Aiaxi}Q. xa)J.ioxr\.

6. Xatae. 12.— KecpaXri 'AjiôXÂeovoç ôaepvonT£ep7]ç, tcqoç Ôe£.

"Ojt. KNI x(ttd),
<J>

|—AH—TO dvio. riQcÔQa nçbç ôtç. Aiat^Q. xaMaati].
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7. XaXx. 17.— KecpaXf) jntQYOaTEcpr|ç Toôov, jtqoç (xqiot.

"OJT. KNIAIft[N] X<XTO) JIQOTOLU|Ç ÀÉOVTOÇ, JTQOÇ (XQIOT. AlfXTT]Q. XOXtJ.

8. XaXx. 30.—K«paAi| Aiovuacn» âyévEioç xal xioaoaTEcprjç, jtqoç <xqiot. 'En avxr\ç

axçoyyvlov voregôo^uor, h (î> necpalr) \)eùç, jtqoç Ôeç\

"Oji. KÀaôoç, e£ ov xqÉ[icxvto:i ôuo aracpvXai, cxvo) APXIA2, xdrco KNIAIQN

AicxtïJq. (letçia.

9. XaXx. 30.— 'Olaoicoç, lietÙ toù avtoû dot£QOori|iov.

"Ojt.
c

Of.ioi(oç, àU' âvo OEYjrNnTOi:. AiatrJQ. fXETQia.

10. Xahi. 20.— KecpaÀT] 'AitoMcovoç fyovoa tî|V x6[it]v eÎç tvjuxoùç Pootqu/ovç,

jtqoç Ôe|.

"Ojt. StacpuÀr) ev [léoco bvo yoaniiwv, (T>v extoç KNIAIftN ôe|iâ xal

APISTOnO| AIZ àpiat.

11. Xutat. 24.— ripoTOp) 'Aqteluôoç lxetcx cpaQÉtQaç, jtqoç Ôe|. 'Ejt' exiiTfjç xt)x?a-

xôv vazeQ6ot]juor, ev a) xe(paXf| tciuqou xcxtevcûjtiov.

"O.t. Tçutovç, ov âpioT. KNlAIftN xai ôe|. IlANTAAE. Tô ôXov ev xvxXcp

ocpaïQiôicov. Aiati]Q. xah\.

12. XuÂx. 20.— KEcpodri 'A'ôrivcxç jtqoç ôe|.

"Oji. Nixr) p«ôî^ouaa jtqoç (xqiot., âgiox. KNIAIQN, bel. EYBOYA02.
AuxttJq. xaXrj.

13. KahC 22.— [T . K . T . EniEY] ôe^kî, nOAEITA àoiar. Ke<paXi| eÎxovoo]

jKoycovofpoQoç, bel,.

"Ojt. KNI- AlftN. B(0|tôç ih|>T)Àôç xcxicov. AtcmiQ. lxetqiox.

POAOS.

14. 'Aqy- 17, YQa l
l - 6,70.— Kecpali]

c

HXiov xcxtevcdjiiov xai ti jtqoç ôe£.

"Ojt. [PO] Al [ON] avo) poôov |.ietà xuÀuxoç. 'Ev xdù jteoico cxqiot. ootiiq

xal A. Ai«Tr)Qî]0iç x.a'kr).

15. 'Aqy. 15, YQa (
l - 3,42.— 'Olioicoç [PjOAION. 'Ev tô> jteôup âaxr\g xal A.

Akxtî]q. xaXrj.

1(5. 'Aqy. 15, YQa l
l - 2,98.— 'Oftoiooç, âl)C ev tco itebicù (xqiot. oxacpvh] xcxl A.

AlfXTl'lQ. [lETQia.

17. 'Aqy- 12, YQa !
1 - 1.52.— 'Oiioitnv xvjtwv. "Ev x<ù jieôi'o> cxqiot. PO xai A.

Aicxtt]q. xata].

18. 'Aqy- 22, YQ«|i. 6,45.— Kecpcdf)
e

HX(ov àxTivooTEopr]ç, x(xtevoojtiov xrxi ti jtqoç

ÔeÎ;UX.

"Ojt. P— O. "Avfloç qoÔou [ietcx xaXvxoç. 'Ev tû) jteouo avco jxèv

MNA£IMAXO!Z, (xoioteqù 5è "Ai)i|và (oTOfiévr) jtqoç uqiot. Akxt. x(xb').
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19. 'Aqy- 17, yçoL\i.. 2,78.— KetpaXi]
c

HXiov dxuvoaTErpi]; npô; ôe;.

"On. P—O. Toôov fietà xcttvxoç, dvco AEZIEPATHZ (ouwo), àoioTeoà

xt)ovxeiov. To ôAov ev TETQaytovcp EYXoiÀcp. Aitmjp. xaUfonj.

20. 'Apy. 17, YQafi. 2,88.— 'Ouoicoç.

"Ojt. nHNOAftPO^ (oi'TO),) avo) pôôov uetu ôvo &ixa>v. 'Ev ko jreôiqi

P—O xal ôeç. doTrjp. Tô oAov ev mçayamp EYxoftcp. Aiar. xu/./aam|.

21. 'Aqy- 15i Y "!*- 2.02-— e

O|ioio)ç.

"On. 0IAQN dvco poÔov ueiV SUxoç npôç dpiot. 'Ev tcô jceSuo P— [O]
xal ôe;. xoxxoç xpi\h"];

( ;). Atarrjp xaÂ»].

22. 'Aç>y. 13, YoaM- 1.30.— KEcpaAf)
e

HXîov &xuv<MFtfqrî)ç xatevcomov xaî ti jrpoç ô.

"Oji. P—O- Toôov ueiV E/axoç ÔEt. 'Ev iw jieÔico dvco AIONYZIOZ,
apiat. ÔÈ xépaç. Aiarrçp. xaXi].

23. XaXx. 12.— KscpaW] 'HAiou dimYOoreqnJjç, npôç ôe£.

"On:, p dpiar. poôov fi£t)' e?.ixo; oc;. Aiau]o. x«XXunt|.

24. XaÂx. 15.— Kecpcdf] Beoevix»]; B' P«oiXîaoi)ç xfjç Aîyvjttox», npèç ôeH. uerù

nénXov.

"On. P— O. Toôov ueiV IXixoç Ôe£. 'Ev tco jieÔîc;» «oior. 4>|. A. xaXXioii].

25. XaAx. 15.— KecpaW) Aïoç ôacpvoatecpi]ç, irpôç <V5.

"Oit. P— O. ToÔov âxrivooTEcpèç ueft' eXixoç apiat. AtaxTJp. xaMîati).

26. XoXx. 35.— KefpaXf) àYÉvEioç xal xioooorecpfjç Aiovuoov, npèç dpiai

PO
Al

'°*-
ON
Eni

Nbo| (5aôiÇovaa jiqoç Ôe|., ëxovaa êv tt| nootEra-

iiEvi] 0f;ia atEcpavov xai ev ttj apiaxEpa xÀaoov

TPnv tpoivixoç En' couov. AiaTrjp. xaXfj.

27. XaXx. 36.— 'Ouoicoç, cUXà uEià ttjç £Ji«Yoacpfjç [TEIMOCTP]ATOY TAMIA
p[o]

négiE, jrpô ôè ttjç Nîxr|c A[l] Aiarrjp. xa^.
G[N]

28. Xa/.x. 17.— npoioju]
e

H/.îov dxTivootEiprjç, npôç ôeH.

"On. P—OAI—QN .-répit; Nîxtjç ôuoîa; taïç .Tpor|Yoi>fA£vaiç, exovotjç ôficoç

npcopav jrpo tcôv jroôcôv. Atcai^o. xaXî].

29. XaXx, 14.— nporoiiT] dxtivoaTEqpriç Ko|i(i65ov uerà ôiaôt]aaTOç, flcopaxoç- xai

F.<p«ntiôoç, jtqoç ôeH. IIeqiH POA— IfiN.

"On. llyotouti 'H/aor «xnvooTE<pt|; xçoç ô. IlÉpiç POA—IQN Aiar. xu&n.
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P0A02 êm rfjç ^QayxoxQaziaç. Aiôôoroç (Dieudonné) de Gozon (1346-1393).

30. 'Apy. 28, yça^t. 3,45. — f FR : D60DAT : D : GOSONO : Dl : GRA : MR
cO [xéyaç udyiGTQOç ev yovaai kqoç dp. nçb ôuikvû OTaitQoû ejii (3doecoç.

"Oji. + HOSPITAL:S : IONIS IRLNI • QT RODI. Stauçôç ôiiivftia|ié-

voç, ov là xéoaaça âx.Qu xoanoûvtai vnb Teaodpoov aTauQocpopcov \)vqe(ov.

Aiatrjp. nahr\.

AYKIA. Tlâraga.

rogôiavoç i.

31. Xatat. 35.— AYT KAI MAPANT—rOPAlANOC C6B- OpotofiTi ôacpvo-

arecprjç Topôiavoû Y' fietà ftdÎQaxoç xai icpajruôoç, tcqoç ôe^.

"Oie. ("ÎATAPSIDN. 'AnôXkoiv yuuvôç lata^ievoç jcqoç ôe|. [xexà xXauvôoç

eji' àSfxov xal teivœv toÇov. AiarrJQ. xata].— Néaç xataaxEvfjç
;

OOINIKH. Mâgaêoç.

32. Xatat. 15.— riQOTO(XT) tfjç jioXecoç 7ivQyooxe.cpr)ç, jtqoç ôe$. ^Età Htaxôou qpoivi-

xoç en' co^ou.

"Ojc. 'Emypacpf) (poivixixrj.
eO tjqcoç MapaDoç îotdnevoç jiqoç açiot. xai

OTT)Qi^6[xevoç 87tl xioviaxov. AiatTJQ. v.akr\.

Tvqoç.

33. XaXx. 16.— Keqpcdîi 7ivQyoaxecpr\ç, tcqoç ôei;.

"Oji. I6PA TYP MHTPOnOAIC. $oivi|, jtap' a> f\ xQovoloyia ZM— C.

AiatrJQ. xaXA.iatT). 7. j\r. ^.

IZ\

ZYAAOrH E0NIKOY nANEniZTHMIOY

'EÇ dyoQâç naçà xov k. ScoxrjQlov Maxçiôov, 'Ay^iaXixov.

nONTOS. 'Ajuioôç.

1. Xafot. 20.— Ke(paXf| dyévEioç "Aqeooç, jiqoç ôe£.

"Oji. AMI— ZOY. Il«QaÇ(6viov ^Eià twv ï[tdvT(ov. 'Ev tco jieôig) dvco

datT)Q èv jii]vioxcp xai IB, xdtœ ôè [AovoyQ(x<pi||ia. Aiatrjp. xaXf].

2. Xatat. 20.— roçyovEiov lui uîyiôoç cpoXiôcorfiç.

"Oit. [A]MI — SOY. Ni'xtj qpÉQOiiaa [léyav xÀaôov (poîvixoç, fîafiîÇovoa ÔÈ

Jipôç ôe|. 'Ev ta) JtEÔi'q) jiqoç dyiot. f~, Ôe£. AE. Aiati^p. x<«Mâott|.
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KIA1KIA. ZôXoi.

3. XaXx. 23.— KeqprtXrj jtoXegjç Jit'QyonTecprçç, jiqoç oe£.

"O.t. riïXoi Aioaxoofov, a>v xdto) ZOAEQN ev jiXaiaîco yçau-fiâh', vnb bk

tô nXaiaiov EP. Aiatrjo. xaXrj.

Tagodç. <Pilui7ioç 6 tiqeo^vteoo^.

4. XaXx. 36.— AYT KAI IOV 4>IAinnON 6VC6V C6B- nootouf) axnvoaxe-

<pf|Ç OiXîxnov toû jiQeoj3vTéQov, u*tà ftcopaxoç xal iqpanuôoç, irpôç ôeç.

'Ev ta» jieôîcp n— n.

"Ojt. TAPCOY[TH]—C MHTP0n-0-A6-ftC Ixxebq jiooç Ôe£ xaX-

JcdÇcov xal àxcmCÇcov XÉovta TQÉxovta vjto tov ÏJtJtov. 'Ev tô> jieÔico

A—M;K— r—B. Aiattje. xaXrj.

KAnnAAOKIA. Kaioâoeia.

ô. XaXx. 21.— KecpaXf) jioXeu)^ Jiupyoorecpiîç, Jtpôç ôe£.

"On. KAIZA ôe|., PEIAZ àpiar. "Opoç, ov àva> atÉqpavoç.
c
Yjco to oooç

NT. Aiauîo. xaÀTJ.

Zeovrjgoç * AkéÇavôooç.

6. XaAx. 27.—AY K CGOYHP—AA6IANAP- npOTOur) ôacpvoaxEcpfiç ustà

Ocoçaxoç xal Ècpajtuôoç, kqoç bel,.

v
Oji. MHTPO -KAICAP. "Opoç. 'Ev ttp EiÉoycp 6TZ. Aianfe. Katy

7. XaXx. 22.— AV K C60YH—AA6IANAP. Ke^oXt) Saqwooteqrtiç, nçôç bst

"Oji. MHTP— KAICA—ETC. 'IjijieÙç xoXjioÇcov, jtqôç Ôe£. Aiat. xcdf).

8. XaXx. 22.— AV K C60YHP—AA6IANAPO- 'Ouoia xE(paXi}, Jtpàç ôd-.

"O^. MHTP—O -KAICA— 6T— Ç« Toeïç 0t<xxveç. Aian'iç. xaXXîarr|.

roQôiavoç r\
9. XaXx. 20.— AV K M ANT—TOPAIANOC C6- KEqpaXf] ÔacpvoatEcptiç,

JIQOÇ ÔE^ld.

"Oji. MHTPO KAI BN—6 — A. TqeÎç oraxveç. Aiarnç. xaXXiaTn..

10. XaXx. 24.— AV KAI M ANT TOPAIANO[C]- IIooTOuf| ôaq)voarE(pT|ç u«à
êqpajtuôoç xai ftoopaxoç ( ; ), jtqo; Ôe£.

"Oji. MHTP KAI B N6—6T— Z- IIevte axdxveç eîç ôéofiTjv. Auxt. xaXiï.

BYZANTIAKA. 'Iovoziviavoç A'.

11. XaXx. 40.—TEaaaQaxovtavotiuniov uetÙ AN NO X7 B CON. Aiat. àçion).

APMENIA. Katà toùç uéoovç xQÔvovç.

Aécov B' (1185—1218 ju. X.).

12. XaXx. 30.— "Ouoiov jtpô; to àjiEixovioOÈv ht Langlois, Numismatique de

.Arménie au Moyen-âge pi. VI, 1.
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Xsxûovjn A' fiôvog (1226—1870 ju. X.).

13-14. XaAx. 30.— "Ofioia tw juxqù Langlois g. d. pi. VII, 1-4.

Xex&ov/u B' (1289—1305).

15. XaAx. 22.— "Ofioiov x$ jkxqù Langlois g. d. pi. II, 11.

16. Xcdx. 22.— "Ofioiov tô> Jtoor]Yoviigv(p (ôicitot]tov).

Aéœv E' (1320—1342).

17. XaAx. 20.— "Ofioiov tô> itapù Langlois g. d. pi. III, 7-8.

Kcovoxavxïroç A' (1345—1363).

18. XaAx. 22. — (' Avéxôoxov). EniyQaqpîi aQfievioTi: Kwvoxavxïvoç fîaodevç xwv

'AQjUEviayv, jcéqi| xvnov djiaoaMdxTOv Jtooç xôv ejti Langlois pi. III, 10

tatdfxevov avôoa \iExà tycpovç xal aTavQoT'.

"07t. 'Aofigvum «xojikv èv xfj nôXei ,» Jtgpi£ otavQOÎ) cppaynixoC.

19. XaÀx. 17.— "Ofioiov jtqôç xô Jtaoà Langlois pi. V, 6; Aiatrjo. figtoia.

IlêzQoç A' (1368—1369).

20. 'Açy. 20.— Bdp(3apoç dvtiYoacpf) xov jtapà Langlois g. d. pi. VI, 9. Auxtqi)-

tov. AiaTTJQ. \iexQia. I. N. 2.

IH\

ZTAAOrH E0NIKOY nANEmiTHMIOY

'EÇ âyoQàç jiaçà h. AQanonovkov, èfutôçov àQxaioxrjxœv.

IMBP02 vrjcoç.

1. XaÀx. 25.— riçoto^Ti 'Aflïjvdç jcqôç ôe|.

"Ojc. IMBPI—QN. ©eà îotajxévT] dotât., {njjoûaa ttjv ôg£iàv xal g'xovoa êv

TT) âQlGXEQCJ. XgQUÇ. AlfXTTJQ. XCiAt).

*PYriA. Aoxijuiov.

2. XaAx. 21. — AOKIMOC ôe|. KgqjaAf) ôacpvootecpTjç jtoôç ôe£.

"Oit. AOKI— MEftN. 'AaxXijJtiôç îatdugvoç xatgvtojtiov. Aiar^o. nalr].

BÏZANTIAKA MOArBAOBOTAAA.

3. MoÀ. 30.— Siauoôç dvaAuofigvoç eîç xà Yçaufiaxa Kvqie Boyj&h. Meta£ù twv

ft
. . TU)—CUL)

Pe«Xiov(ov TOU axavoou __ AUj
"Ojc. +6IPHNO[n]

HAAU) R CTPA — ElorjYoTiDvXho (i[aothx<o\ axgdxoQei

TOP6I '

+ Aiatrjp. xaX/j.
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4. MoL 28.— c

Onoîcoç.

v
On. +NIKHTA „ , v Q , , , .,

^PAHilKON MAPMAPINON NUM12lMATOMOP$OX ANArAl*ON.

5. Mopu. 85.— LVDOVICVS Dl GRA ôe£. |A FRANCoRVM REX.
cO ayioç

Aouôof3îxo; ( ; ) xafti^ievo; km dçovou xatevo&jtiov (péçoav ejù ttjç xeqpa-

Af]ç to (ktmÀixôv axé\i\ux, èv xf\ jiooTETa|A£VT] Ôe|ià avfloç xqi'vov xal ev

tfj aQioteyâ oxfj^TQOv. (Evgéfh) êv uià xwv Kvxkdôwr vfjoayv).

I. N. Z.

ie.

ZYAAOTH E9NIKOY nANEIIIITHMIOY

'EÇ âyogàç naoà roù x. IIokvxQovonovkov, èfinÔQOV âg^aLoxrjxcov.

ATTIKH. 'A&rjrm.

1. 'Agy. 16,75.— TetQaÔQax|iov xf\ç véaç tF/votQOJtiaç.
v
Oji. A-OE TIMO-ZTPAiTOZiTlOiZHZ P TAX E ZO- Aiat. xdkf]

I. N. 2.

K' (20 AexeuPgîov 1907).

âcoçov xov h. Ilajiaôrj/na, eujiôqov âQxaioxrjxcov.

BrZANTIAKON *rAAKTHPION.

1. MoÀ. 26.— 2tavçôç êv xuxXco. Aiaujç. xoàtj.

K. M. K.

KA' (4 'Iavovaçiov 1908).

Acôçov AqclxojiovXov, èfinÔQOv dç^ator^TWv.

('E£ évoç evQrjfxaxoç).

ATTIKH. 'A&rjvai.

r
Pco/naïxoi xqôvoi.

1. XaXx. 21.— Keq?a?vT) 'Aftiivàç jtqoç ôe|.

"Oji. 'E.-TiyQacpfi êEmjÀo; [AOHNAIftN xéçil. 'Aftipà îoTauéV»] xatevcô-

;uov, qÉQOvoa. ev xfi hehà Nixr|v ( ; ) xui ev xf\ àçioxeçà bôgv xal âomba

Aiai. n£tQia)Tat>|.
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2. Xatac. 23.— riQOTOnf| 'Afli)và; jtoôç Ôe£.

"Ojt. [AOHNjAIftN négi'E,. 'Afl^vâ xatevcojuov, cpépovaa ev tfj ôe^ià

ôôqu. AiarrJQ. xaxTJ.

3. XaXx. 23.— I1qoto[it| 'Aflrp'àç xqoç bel.

"On. 'Ejuyoacpr) e^îtT]Àoç. Aévôçov eXaiaç, ov ôe|ià yÀaîJl; xai apiatepâ

dyyeïov [xovcotov. Aiatrjo. ^etqicotcctt].

4. Xatat. 24.— npotof-iT) ôpioiooç.

"Ojt. [A 0] H NAIft[N} Bouxpavov eotEfi^évov. Aiatrjp. fiETÇUotati].

5. XaXx. 26.— e

O[AOia)ç. 'EjuyQacpr] ôA.ooç I^itt]Xoç. AiatïJQ. xaxrj.

6. Xodx. 25.— 'OfAOïcoç è'njtQooOev.

"Ojt. 'ETuyoacpr) s^itr]A.oç.
c

Qe^iiatOKÀfjç èVi vtjoç (pÉooov rooitaiov (ecpflao-

[iévoç tvjioç). Aiaurjo. xaxi].

7-10. Xalv..— "Exeqol xéaaaça tôov aiitœv /qovcov (pÉoovta ê<p' êvôç jiqoto[xt|v

'AOTjvâç xal eq)' Itéqov tujtovç ErpfloxQfxÉvovç. Akxtiiq. xax^. "AxQiloTa.

If. J»f. X".

KB\

Aôùqov zrjç Ka? Kofirfaarjç Aovï^ijç O. 'PiaynovQ.

(ZYAAOrH TPOIANZKH)

CIôe 'Aqx- No/u. Movoetov àg. 2377-2380).

A'. PQM.AÏKA.

KQN2TANTI02 A' O XAQP02.

1. XaXx. 27.— CONSTANTIVS NOB CAES JtéyiÇ xecpcdfjç ôcKpvoatecpoûç

ounoû kqoç ôe£.
v
Oji. SACRA MONETAVGG—ET CAESS NOSTR xéçà, avtfjç ïata-

(iévT]ç, cpEQovo^ç Çuyov xcxl xÉoaç tfjç 'AfiodfrEiaç. 'Ev tâ> e^éçyo) ST.

Atat. xaXii. Cohen VII, oel. 83, dp. 264.

EAENH A'.

l
a XaXx. 19.—FL HELENA— AVGVSTA. IIgotout) jiqoç ôe£. \iexà b\abf]\iaxoç.

"0*. SECVRITAS — REIPVBLICAE jcéqiÇ ttfitffc tarajiévï|ç 'Ev tœ

èÇéçyo) RQS. Aiurrjç. xuXrj.
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KÛN2TANTIN02 A' O MErAZ.

2. Xafot. 20.- CONSTAN—TINVS AVG Jtéçi^ xe<pa?ijç avxov Ôaan'oaxE(povç

jiqoç ôe^id.

"Oji. DNCONSTANTINI MAX AVG -téqiH oxEcpdvov, èv a> V O T
'Ev xâ> e£éoY«> QT. AiaxTJorjoiç xaXr).

Cohen VII a. 242, dp. 123. x X

3. XaAx. 20.— 'Ouoîooç, dMà xai ev ta» E|ÉpYq> ST. Aiaxrjp. xoXtj.

4. XaXx. 20.— 'Ofiouoç, dM' Êv x<p è1jéoy<i> TSf~ NT.

5. XaXx. 20.— e

Onoio)ç, dU' ev tœ il;£pY<i> TSCVI- Aiaxi'ip. uExpîa.

6. XaXx. 19.— CONSTANT l
— NVS MAX AVG tiéqîE, Jiooxouf|ç avxov jiooç

Ôe£., ^lExà ôiaôr]uaxoç, x^«|^vôoç xal flcopaxoç.

"Ojx. GLOR— IA EXERC— ITVS jieqiÎ; Ôvo axoaxicoxcov îaxauÉvtov xate-

vûjjtiov, wv \iéo<o ôvo signa militaria. 'Ev xô> I|éqy<4> SMNF. A. xaArV

7. XaXx. 21.— IMP CONSTA— NTINVS AVG Jïépi^ jxpoxouTJç avxov ôaq)vo-

oxecçovç Jtpôç dpiax. uerà axrçjxxpov en' wuov.

"Oji. IOVICONS — ERVATORI AVGG *£Qi£ Aiôç vtxiiqpopov îaxauévov.

'Ev ta) Jteôico ôeç. A, dpiox. axécpavoç. 'Ev xà> ÈI;ÉQYq> SMK. Aiax. xaÀ.TJ.

8. XaÂx. 20.— CONSTANTI—NVS AVG *éoi£ xEqpatfîç ôaqnoax£(poûç avxov

Jipôç ôeHid.

"Oji. PROVIDE N— TIAE AVGG *éoi| jivoyov uexù JtvXnÇ- 'Ev x<û

e^éoYq) SMTSr. Aiaxt)Q. xaXt].

9. XaXx. 21.— CONSTAN— TINVS AVG *éoi!; Jipoxoufjç avxov jiooç Ôe|ià

aerà xpdvovç xal ftcopaxoç.

"Oji. ROMANAE— TER NAE] îrÉpil; T(6ur|ç xaflr)névi]ç fan dajuôoç, YQa-

X
q>ovoT]ç IjiI êxÉpa; daJiîÔoç xà Y(?duuaxa . 'Ev xcô jxeÔiû) p (;)—R, èv

ôè xâ> e^eqy^P • • • PT . . AiaxTiQ. uEXQiandxii.

10. 'Aqy- 20, YQ«u. 3,10.— IMP CONSTANTINVS PF AVG kéqiÇ jrooxofifïç

avxoû ôaqpvoaxeqpovç, (iexà dcoçaxoç xal -/tatuvôoç.

"On. SOLIINV— I—CTOCOMITI néç\l
e
HXiov îoxauévov, exxeivovxoç

xijv ôe^idv, ev a> Ôià xfj; doiaxEQÔ'ç q>ÉQEi aqpaîpav. 'Ev xtô JiEÔicp S—

F

ev ôè xœ eÇéqyco . . Sr (;). AiaxTJo. xaXrj.

11. XaÂx. 21.— c

Ofioî(oç, dM'êv ià» xebiiù T— F xai êv xà> EÎ;ÉpY<i> PLG- A. [lEtpîa-
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12. XaXx. 20.— r

O(ioifoç, â\V êv xœ jteôi'q) R — F, lv ôè tcô êlépycp -tX (;).

13. Xcdx. 22.— CONST— ANTINVS AVG Jiépi£ Jtpotojifjç autoû jtpôç ôe£ià

(.I6tà XQaVODÇ xoù f)(OQ(XXOÇ.

"Oji. VIRTVS—EXERCITI Jtépd; oï|[ACuaç, iv
f| v v • 'ExatépooflEv

X X
ftuo aîxfiutaoTOi. 'Ev tw êÇÉpycp T T. Aiatrçp. Kah\.

Cohen VII adl 311, dp. 693.

14. XaÀ.x. 19.-=- Ofiouoç. Aiatrjp. [lEtpiu.

15. XoXx. 16.— CONSTANTI— NVS PT AVGG Jtéoi!; Jtpo-cofxfjç cojtoù Jtpôç

Ôeç\ uetù xcdvTtrpaç.

"On. TEftputJtov ttqôç bel,., êcp' ov ô KoovotavTÎvoç. 'Ev xCo ê|Épyû) SMANI.
AiarrÎQ. xcdr).

16. Xcdx. 21.— CONSTAN— TINOPOLI Jtépi| Jtpotoufjç KcovoTavnvovjroXecaç

Jtpôç apiat. \iexà xpdvovç.

"Oji. CONSIH ev ta) ê|Épy(p. Nixt) (pépovau oxfjjtTpov xaî dajuôa, eyovaa

tôv ôe|iov jroôa ejù Jtpcopaç. Aiatrjp. xaWj.

17. XaXx. 20.— VRBS—ROMA Jtéoi^ Jtpoxourjç
c

Pcô[ti]ç Jtpôç dp. \iexà xpdvouç.

"On. CONSE êv x(p êÇÉpyq). Avxaiva ftr|Àat;o|i,Évi] ujtô twv vt)jucdv
c

Pœ-

fxvAou xai 'Pca^ou. "Avarôev aiiTfjç bvo dotépeç. AiatTJp. xaÀ.TJ.

18. XaXx. 19.— 'O^iotcoç. 'Ev ta) E£Épy(p ÎNT(;). Aicxrnp. xaÀVj.

KQN2TANTIN02 B'.

19. Xcdx. 20.— CONSTANTINVS IVN NOB C néçiE, JiQoxo\ir\ç avroO ôacpvo-

axecpovç kqoç dpiatEpd.

"Oji. CAESARVM NOSTRORVM Jtépil; atecpdvou, êv u> . 'Ev ta)

X
EÇÉpyq) TSEVI- Aiarrjp. xodrj.

20. XaXx. 19.— c

O\ioi(oç, àklà xal êv ta) êlÉpycp PCC(;). Aiat. xoiXt).

X

20° XaXx. 17.— CONSTANTINVS IVN NOBC népi'Ç jipotofifjç utitov Ôcupvo-

atEcpoOç Jtç>ôç ôeî;. uetù froopaxoç.

"Oji. GLO-RIA EXERC-ITVS- Aûo (upatiùimi îatd|iEvoi xal ôiîo

signa militaria. 'Ev tô> êÇÉpyû) SMNB- AiaTTjp. nEtpia.

KÛN2TANTI02 IV.

21. XaXx. 22 — DN CONSTAN— TIVS PF AVG néçil itQOTO\n\ç uvxov nçoç

ôeÇ. \ittà oiatYr^iutoç, x^afxuôoç xal Ooopaxoç. 'Ev txp jieouo dpiot. H.
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"O.i. HOG SIG— NO VICTORERIS jiéqi| tov ai'toxodTOQoç (çéçoxxoç

axîJTuQOv xai /.d(3aoov, atEcpouÉvov vjto Nixi|ç. 'Ev tô> £y£QYcP B SIS.

Aiatrîp. xaXf].

22. XaXx. 24.— 'Ououo; EUTtooaftEV, àkk' aveu Y(?auu.atoç ev ko jteftto».

"Ojt. FEL TEMPRE— PARATIO jiéqiç tov avTOxpatoooç xatapdX/.ovro;

ôià toù ôogatoç ÎJinÉa. 'Ev xcp :t£Ôicp l~, ev ôè tûj EÇÉpY f!> CONSZ.
Aiatrjo. xaA.rj.

23. XaXx. 21.— DN CONSTAN— TIVS PF AVC «éç*| nootoufiç avtov jtoôç

doiar. UEtà ôiaôï]uaTOç, flcooaxo; xai yXauvSoç xai acpaioaç ev xfî ôe|ià.

"On. FEL TEMP—REPARATIO JtÉoiç toù avioxpdroooç (péoovioç Xàfia-

pov. Hpô avtov ôvo aî/uà7.û)toi y°vvxXiveiç. 'Ev tà> e^éçyo) CONSB.

24. XaXx. 25.— DN CONSTANTIVS PF AVG *éoi£ Jipotouïjç avtov itpôç ôeH.

UEtà ôiaô^iatoç, Ooopaxoç xal xÀa^ivôoç. 'Ev tcô jieôîo) H.

"0*. FEL TEMPRE— PARATIO.
c

«vtoxpdtcop xata(3u/./.<ov î.-rjrÉa. 'Ev

ta) JtEÔûo apiat. H xal ôeç. *. 'Ev tô> EÊÉpYV T~SlS. AiaxT]p. xab').

25. XaXx. 21.— 'Ouoicoç EuxpooftEv, dXA.' 5vev YQ«l l |A«t°Ç £v tcô jieôi(o.

"Oji. "Ofioioç tvrcoç xal EJiiYQa<pf]. 'Ev tâ> jieôi'o) S, ev tcô êçépY'P TSF.
AiatTjp. UEtpia.

26. 'Aoy- 20, Yoan. 2,32.— FL IVL CONSTANTIVS NOBC ITootouiï uetÙ

dcopaxoç ÔE^ià.

"0;t. GLOR— IAEXERC— ITVS. Avo atpatieôtai xal ôvo signa milita-

ria. 'Ev tcô e|éov(ù ASlS. Aiatrîp. LiEtpia.

27. 'Aqy- 17, yçafL 1,52.— 'Ouoîtnç EUJtpooftEv.

"O-t. TJuota £jriyQacpi'|. Avo atpatuôtai xai iiîa aiiuaîa. 'Ev tcp IHÉQYCp

TSIS- Aiatî]p. uEtpîa.

28. XaXx. 17.— 'Ouoicoç. 'Ev tco e|épy« SM!A^. AiatTjp. UEtpia.

29. Xova. 21, Yp«u. 4,30.— FLIVL CONSTAN—TIVS PERPAVG *Épi£ Jtpo-

touîjç avtoû xatEvcôjiiov [lEtà xpdvovç xal flcôpaxoç, ôopatoç xai darnÔo;.

"Ojt. GLORIA—REI—PVBLICAE Jtéoi£
e

Pc6u>lç xal KcovotavuvovJtoXECoç

VOT
XXX

xaOr]uÉvwv, rpEQOvawv ô'dojuôa, âv
fj 'Ev tcô e|éqy» SMANZ.

XXXX

30. Xova. 22, Yoau. 4,50.— 'Ouotcoç, oûX h tcô eléçyco SMNT- Aiat/jo. dpiorn..
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31. Xqvo. 22, YQau - 5,38.— 'Ouoitoç, àkhx Pf AVG, êv Ôè tô> êisçyco ô'juodev

R-*S. AiatrjQ. xakr\.

32. Xafoi. 20.— FL IVL CONSTANTIVS NOB C néçit jtqotoutjç autoù jtqôç

âçiox. uetà ôiaôrjuatoç, OtÔQaxoç xal x^wuvôoç.

"Oji. [PROVI]DEN—TIAE CAESS néç\l mjQYov ue™ xvht\ç. 'Ev tco

I^ÉQYtp SMKr. AiatriQ. xaÀrj.

33. 'Aqy- 21, yQau. 2,95.—DN CONSTAN — TIVS PF AVG kéqiÇ jiqotoutjç

aùtoû jïqoç ôe£. uetà ôiaôrjuaroç, x^anvôoç xaï OcoQaxoç.

"O.x VOTIS|XXX| MVLTIS|XXXX êv atecpdvcp, êv xcô êÇéQycp C6.
AiatrjQ. açioTT].

34. 'Aqy- 23, YQau - 3,20.— 'Ouoicoç, dXA' êv tco ê|eQYCp 'SIRM. AiairJQ. àQicm].

35. 'Aqy- 23, Y9au - 3,00.— c
Ouoicoç. 'Ev tco â|éQya) SIRM. AiarrJQ. àçioTr).

I0YAIAN02 B'.

36. XaXx. 30.— DN FL CL IVLI—ANVS PF AVG JtÉQiÇ jiqotoutjç avtoû

jtpôç ôe|. (xetà ôiaôrjuaToç, âcoQaxoç xal y(ka\ivboç.

"Oji. SECVRITAS REI PVB Jtépi| |3oôç îaTauévov jiqôç ôe£. 'Ev tcj>

ê^ÉQYCp H SISC. AiarrJQ. xaXrj.

37. Xçvo. 20, ypaji. 3,97.— FL CL IVLI—ANVS PP AVG tcqi£ jtQoroufjç

aùtoî) jiqôç ôe|. aerà ÔiaôrjuaTOç, {koQaxoç xal yXa[ivboç.

"On. VIRTVS EXERCI—TVS ROMANORWl nÉQit aTQaticorov cpsQov-

toç TQOjraiov xal ouqovtoç âjto xf\ç xô\ir\ç aïxudXcoTOv YOvuxXivfj. 'Ev tco

eÇÉQYtp *SIRM. AiaT^Q. âçioxr\.

38. 'Aqy- 17, YQ«^- 2,10.— DN CL IVLIA— NVS AVG néçiÇ JtQotoufjç avtov,

aYeveiov, jtqoç ôe£. fiera ôia8rjuatoç, flcoQaxoç xal xXauajôoç.

"Ojt. VOTIS|V|MVLTIS|X êv atecpdvcp. 'Ev Tcp ÈUgyco SCON. A. âçloxi].

39. 'Aqy- 19, YQajA. 1,98.— FL CL IVLI— ANVS PF AVG *éqi| jtQOTOuîjç

avroO jiqoç ôe£. uetà ôiaô^uatoç, flcÔQaxoç xal xXauvôoç.

"Oji. VOT|X|MVLTIS|XX êv atecpdvcp. 'Ev Tcp èUçyoù ANT. Aiat. xaty.

40. Xatat. 20.—ON FL CL IVLI—ANVS PF AVG néçil JtQotoufjç avtov ixçàç

aQiat. uetà xQav<n>ç, flcÔQaxoç, ÔOQutoç xal àajtiôoç.

"Ojt. VOT|X|MVLT|XX lv atecpdvcp, ev tô> êÇéQY<P HERACLR. A. xaÂi'|.

41. XaXx. 20. 'Ouoicoç, âlV èv tco ê£é.QY<p TESA. AiatrjQ. uetQia.



IIP02KTHMATA TOY N0MI2MATIK0Y MOY2EIOY 279

42. XaXx. 19.— MetetéOi| âvovrÉQû)' vjt' âçi^ l
a

.

IOBIAN02.

43. Xatat. 21.— DN IOVIAN— VS PF AVG îtéqiI; ^QOTOufjç ainov jxqoç ÔE^ià

\iexà ôiaÔTj|iaroç, fltoQaxoç xai j(Àa^vôoç.

"0*. VOT|VJMVLT|X ev atecpdvfp. 'Ev tœ tE,ÉQy<Ç SMNT. A. uErçia.

OYAAH2.

44. Xqvo. 21, vpan- 3,85.— DN VALENS-PF AVG JtÉpi£ jiqotou% avroû

jiqoç ôe£. fiEtà Ôiaôii(xaToç, ftcopaxoç xai y/a^vôoç.

"Oit. RESTITVTOR—REI PVBLICAE Jiégi^ xov avTOxpdroQOç tatauévov,

(péçovtoç Xd|3apov xai Nixtjv. AiatrJQ. xaXrj.

45. Xqvo. 20, YQa|i. 3,38.— DN VALENS-PERF AVG. 'Ouoicoç.

"Ojt.
c

0^ioicoç. 'Ev tô> èléçYV ANI I"-*. Aiatî'iQ. xaXrj.

46. Xqvo. 22, YQau. 4,39.— DN VALEN— S PF AVG. 'Ouoioaç.

"On. VICTOR— IA AVGG néçi% OùcxXevtoç xai Oi'aXEvuviavoû xa8i|ué-

vcov xatevcoTtiov, qjgQovttov ocpaïpav êv uécco xeiuévtjv, fjç avto Nbct). 'Ev

itp è^ÉQY9 TROB' . AiaTTJp. xaXrj

9EOA02I02 A' O MErA2.

47. Xqvo. 21, YQau. 4,27.- DN THEODO— SIVS PF AVG nég^ JcpoToufjç

avtoû Jtpôç ôe!;. ^letà ôiaô^uatoç, flcopaxoç xai àojtîôoç.

"Oji. CONCORDI—A AVG GG A jtéqi^ KoovaTavTivovjtoXefoç xalhinÉ-

VOT
vtjç xatEvcomov, <peQOvai|ç oxfjjTTQOv xai dajuôa, £<ç' fjç X

MVLT
'Ev ttù eléçyco CONOB. Aiaxf]Q. xahf\. X V

48. Xqvo. 21, yça.\i. 4,37.
—

'Ouoitoç EUJiçooflEv.

"On. 'Ouoicoç, dMà CONCOR— DIA AVG GGl. Aiatt'iQ. xa^.

49. XaXx. 15.— c

Ouoî(oç eu^QoaOev.

"On. SALVS REI PVB'LICAEl Nixij avQOvaa aîx|idXa>rov. 'Ev tw neSi'w

-f-p. 'Ev tcô eléçY^ SMKA. AiatrJQ. uEtpia.

50. XaXx. 14.— 'Ouoicoç. AiaTîjp. uerpia.

51. Xqvo. 21, YPaH- 4,43 (AidtQr|Tov).— 'Ouoiooç EUJtpoadEv.

"On. VICTOR —IA AVGG nÉQi£ ©Eoôoaiov xai OuaXEVTiviavoû B' xaflt]-

^Évcov xatEvcomov, (pEQovTCDV aq>aÏQav èv tcô [léocp, fjç avco Nix»]. 'Ev TÛ)

I^éqyV CON. AiatiiQ. xaXrj.



280 I- N - 2BOPQN0Y *

52. Xçva. 17, yQa\i. 2,21 (AidtQiitov).—
e

Q\u*uoç ëurcpooftev.

"On. VICTORIA AVGVSTORVM reéçtl Nixtjç YQ«cP™m]ç M àoxiboç

VOT|X;MVL|XX. 'Ev ta) jteôico +p, èv ôè tcd ê|éçy<P CONOB. A. *oX*j.

52a XaX. 14.— DN THEODO- SIVS PF AVG wéçil JteoToufjç avtoû jiqôç Ôe£.

"Ojt. VOT|X|MVLTjXX ev ateqpavq). 'Ev xcp fHfqy'P SMNA. A. uetQÎa.

53. Xcdx. 13.— DN THEODO 'Ououoç.

"Oit. SALVS [RFI PVB]LICAE. Nixï| ovqovgol aîx(uU(OTOv. 'Ev xcb mbuo

+p ?

ev ôè tfô £E,£QY<ù SMNA. AiatriQ. fieTÇia.

B'. BYZANTIAKA

APKAAI02 395—408.

f>4. Xçvo. 21, aôfoboç 4,12.— DN ARCADI—VS PF AVG néç% JtQotoufjç

auTOÙ Ttçoç ôeî;. [XEià ôiaôî]uaroç, floopaxoç xal xXauuôoç.

"On. CONCORDI—A AVG GG A xeq^ Ko)voravrivovjt6A.gcoç xufh][.ié-

v»]ç xarev<jajuov, cpeQ(vuor|ç axfjjrcQOV xal ctojiîôa, ev f| VOTjVJMVLÎX.
'Ev ta) ê^éçya) CONOB. Aiat. xaÀrj.

Sabatier, A' 102, 12. (jiè 2. H f\ O) II£vai III, 14.

55. Xqvo. 20, ooXiôoç 4,42.— DN ARCADI- VS PF AVG îiéçiÇ jieoto[tîj;

aùtoù xatevtojiiov \iexà xQavouç, flcopaxoç xal âojuôoç. 'Erc' oSjiov (péçet

ÔOQU.

"Oji. CONCORDI—A AVGG H JtéQi^ KoavaTavuvoimoAecoç, %ad7\\xért\ç

xatevamiov, (peQovarjç axfjjtTQov xal Nixr|v. 'Ev tô> eEpQYty CONOB.
AiarrçQ. xaXrç.

Sabatier, A' 102, 11, IIiva£ III, 11.

56. Xqvo. 21, ooXiôoç 4,42.— DN ARCADI— VS PF AVG JtégiH «potonfiç

autoî» tiqoç ôe|. |ierà ôiaô^uatoç, Ocapaxoç xal x^aftvôoç.

"Oji. VICTORI — A AVG GG Jiéç>i£ xov 'Aç>xaôiov rpeQovtoç XdfîaQOv xal

Nixtjv, ëj(ovTOç tôv jioôa èVi aî/ua^coton. 'Ev ta) jieôao M—D, lv ôè

xib ê^ÉQYV COMOB. Aiati]Q. xaX/|.

Sabatier nival; IV, 2 (ôiàVpopa YQ°W l - &v T<P neôico).

57.
s

Aqy- 17, Y^afA- 1,13.— DN ARCADI—VS PF AVG. 'Ouoi'a ^qoio|U].
v
Ojt. VIRTVS RO — MANOiRVM] wéçiÇ Ttojoiç vixi|q)6po\<, xaOi]UFv»is

Jtçoç àçiot. 'Ev ta) èHépYV NDPS. Aian'iQ. uerpia.

Sabatier, IKvaÇ IV, <S (ôidcp. lv x($ ftÇépycp).
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58. 'Aqy- 18, yQct\x. 2,10.— 'Ouoicoç eujrooaOev.

"Oji. VOT
;

X|MVLT|XX èv ateq)dvcp. 'Ev ta» HjéoYq) CONS. A. neroia.

Sabatier, A' 104, 28.

59. Xcdx. 12.— DN ARCADI—VS PF AVG. 'Ouoicoç.

"Oji. CONCOR— DIA AVG *éoi| atavooû. 'Ev tq> eUçyq CONS ù.

AlCCTTJQ. UETQia.

60. Xafoc. 15.— 'Ouoicoç.

"Ojc. VOT|V. 'Ev tcû e^éçy^P SMNA. Aiarrjo. uetoia.

Sabatier, IIiva| IV, 21 (dvev yQa^\idxoi\ êv tcp I^eoyo)).

6E0A02I02 B' 408—460.

61. Xqvo. 21, aoXiôoç 4,32.— DN THEODO-SIVS PF AVG JtépiÇ jtooTOufjç

aùtoû xatevoojiiov, uetà xodvovç, floopaxoç, dojuôoç xal ôooatoç Iji' à)uov.

"Ojc. GLORORVI—STEAAA (ovta)) kéqiI- toû ©eoôootou loTauévov xare-

voojiiov, qpÉQOvtoç Xd(3aoov xal aTavoo<p6oov aqpaïoav. 'Ev tco è%ÉQy(û

TESOB. Aiarrjo. xaXf]. Sabatier, IIiva| IV, 31.

62. Xçva. 22, ooXiôoç 4,42.— 'Ououoç ëujioooOev.

"Oji. VOT XXX— MVLT XXXX Jtéoiî; KcovatavtivovjcoXEtoç xadii|j.évr|ç

jiqÔç doicr., qpEQovai^ç aTavooqpooov oqpaïoav xal axfjjrroov. 'Ev tcù I^éoycù

CONOB. AiaTrJQ. dçiatT]. Sabatier, IIiva| IV.

63. Xçva. 22, oôàiÔoç 4,35.— 'Ouoiwç ëuTtoooftev.

"Ojt. VOT XX—MVLT XXX Z Jiéoi£ Nixi)Ç tatauév^ç jraoà uéYav

OTavpov, ov xparet avti] ôià rfjç fte^idç. *Ev tco âléQYq) CONOB.
Aiarrjo. xaXrj. Sabatier, A' 116, 13, Ilîvaî; V, 6.

64. 'Aqy- 17, YQaM" 1,47.— 'Ouoia EJtiYQacpT) eujrooaftEv. IIçotout) jiqôç ôeç. ueià

ôiaôrjuatoç, fltooaxoç xal y^auûôoç.

"On. VOT|MVLT|XXXX ev areqmvcp. 'Ev tco ëiÉQycp CONS*.
Aiat. uetoia (ôidrorirov). Sabatier, A' 117, 21.

65. XaXx. 23.— 'Ouoiwç êujtooadev.

"Ojt. GLORIA—ROMANORVM Jtéoi£ toû ©eoôoaiov latauévov, (péoov-

toç Xd(3apov xal acpaîpav. 'Ev tcp e^éqy^P CONSA. Aiarrjo. uerpîa

Sabatier, A 118, 27.

MAPKIAN02 450-457.

66. Xqvo. 21, oôhboç 4,28. — DN MARCIA — NVS PF AVG *éoi£ jtoorourîç

aùtoû xatevoojuov, aerà xpdvovç, dcopaxoç, ôopaTOç xal dojuôoç.

19
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"Ojt. VICTORI—A AVGGG H. Nixt] ïaTctLiÉVT), cpégovoa uéyav armtçov.

'Ev tw jteÔico ôe|. âoxr\g. 'Ev tw Èléçyco CONOB. AiourJQ. Kahf\.

Sabatier, Eliva^ VI, 6.

IIOYAXEPIA.

67. Xqvo. 21, oo?aôoç 4,43 (ôkxtqiitoç).—AEL PVLCH-ERIA AVG JtécnÇ jtqo-

roufjç auTfjç jiqôç ôe|id, aTEcpo|i,éVr]ç ôtà x£lQoç tov 0eoî).

"On:. SALVS REI—PVBLICAE ixéqïE, Nixr)ç xafrr]uÉvr|ç jiqoç ôe|., yça-

cpcvuaqç èVi dajuôoç to uovoyç)dcpiiua toû Xqigtov %. 'Ev tcô E^ÉQycp.

CONOB. 'Ev tco jieôico ôe£. darrJQ. Aiat. ko.Xt\. Sabatier, VI, 12.

68. Xqvo. 16, tqeuiochov, yQa\x. 1,47. — 'Ojxoicoç elijiqooôev, àkk° àvsv tfjç fleiaç

XEiQÔç pietà tov otéuucctoç.

"Oji. Stouqoç ev ateqpdvcp. 'Ev ta» ë^éçyco CONOB-*-- Aicur]Q. nàkf].

Sabatier, IIivci£ VI, 16.

AEQN A' 457—474.

69. Xqvo. 21, ooXiÔoç 4,47.—DN LEO PE—RPET AVG Jtépi| jiqoto(j.tjç coitov

xccTEVcojnov, uEïà xcmvcvuç, ftcotmxoç, Ôoqotoç xal dajtiôoç.

"Ojt. VICTORIA AVGGG 6 Jtéçil Nixtjç loxa\xév\]ç, (peoovar\ç uéyav

otavQov. 'Ev tcp eléçyco CONOB. 'Aatrip ev tcô jieSico ôe^. A. HaÀrj.

Sabatier, A' 131, 4. Iliva'i VI, 22.

70. Xçvo. 21, o6A,iôoç 4,32.— c

Ouoicoç È'uTtQoa&Ev.

"Ojt.
e

Ouoicoç, âXhà Z. Aiarrjc). xaÀïj.

71. Xqvo. 21, aoXiôoç 4,37.

—

e

Ouoicoç, âïlà H- Akxttjq. xaXf].

72. Xqvo. 15, tqeuicïoiov 1,48.— 'Ouoia EJtiycmcprj. IIqotout) tcqôç ôe|.

"Oji. VICTORIA AVGVSTOYM (ovtco) jiéqi£ N£xi]ç, cpEQOvaT]ç atécpavov

xal aqpaïcmv aTavçocpopov. 'Ev tco eIéqyco CONO R. AiatrJQ. uETQia.

n^L Sabatier, IIiva| VI, 23 (ôidcpoQov).

ZHNQN 474—476.

73. Xqvo. 22, ooXiôoç 4,42.— DN ZENO— PERP AVG rcÉQiÇ jtQoto^ifjç xarEvco-

jiiov avroû, uErà xçmvouç, •frcoçmxoç, ôopatoç xal dojtiôoç.

"Oji. VICTORI—A AVGGG l~ xéqîE, Nixtjç, cpEQOucnjç uéyav otcxvqôv.

'Ev tco jtEÔîcp ôe|. âoxr\Q. 'Ev tco êÇéçyco CONOB. AiaTiiQ. dpian).

IipX. Sabatier, A' 138, 1, IIivai VII, 18 (ôidcpoçov).

74. Xqvo. 20, aoXtôoç 4,32.— DN ZENO P—ERP F AVG JtécnS ôfioiaç jiqotou.
v
Oji. 'Ouoicoç, àXV ev tco E^ÉQycp COMOB. Aian'iQ. xaÀTJ.

IIPX. Sabatier, A' 138, 1, flivaS VII, 18 (ôidcpopov).
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75. Xqvo. 13, xçEuioaiov 1,42.— DN ZENO—PERP A/G néçiE, iïqoxo\it\c, avxoû

.-iqoç ôeç. uexù Ôiaôrjuaxoç, flcoçaxoç xal /Xauvôoç.

"Ok. Sxavçôç ev areqpdvq). 'Ev xcp e|éqyû) CONOB. Aiarpç. xaXrj.

Sabatier, IIiva£ VII, 25.

BA2IAI2K02 476—477.

76. Xqvo. 21, ooXiôoç, 4,47.— DN bASILIS—CVS PP AVG *ÉQi| JtQoxoufjç

aùrov xaxEvcôjuov, uexù xpdvovç, ftcopaxoç, Ôopaioç xal àajiiôoç.

"Ojc. VICTORI—A AVGGG JtÉQi£ Nixtjç îaxauivT|ç, (pepovcrr]ç u£y«v

oTca-QOv. 'Ev tw êHÉpycp CONOB. AiaxrJQ. xa^.

npX. Sabatier, A' 143, 1, IlivaÇ VIII, 14 (ôidcpoçov).

77. Xpua. 16, xqeuCooiov 1,45.— 'Ouota EJtiyQaa>f) jiéqiÇ Jtçoxoufjç avxoû jiqôç

ôe|., uExà ôiaôr^axoç, dcopaxo; xai x^auvôoç.

"Oji. VICTORIA AVGVSTORVM néçà, Nixt|ç îaxauéVriç, <p£QOVor|ç axé-

q)avov xal acpaîpav axavçcKpoQOv. 'Ev xcp ê^éçy^ CONOB. 'Ev xto jieôico

ôe£. âaxr\Q. \iaxr\Q. xaX^. Sabatier, Ilivaî; VIII 15.

BA2IAI2K02 KAI MAPK02 476—477.

78. Xqvo. 21, aoXiôoç 4,47.— DN bASlLISCI—ET MARC P AVG Jtéçi| nço-

XOUTJÇ XaXEVCOJtlOV, cbç owi^Ocoç.

"Oji. VICTORI—A AVGGG I néç\% Nixi]ç îorau€vr|ç, cpEpovcniç uÉyav

atauQov. 'Ev xcp ;t£Ôicp ôe£. dcu^cr ev xcp Èçéçyco CONOB. Aiax. xaX^.

Sabatier, A' 145, 19, Iliva^ VIII, 19.

ANA2TA2I02 A' 491—518.

79. Xqvo. 21, ooXiôoç 4,47.— DN ANASTA—SIVS PP AVG jïéqiS jrçoxoufiç

avrov xaTEVoôjtiov, UExà xçmvovç, dcoçaxoç, ôopaxoç xai dajuôoç.

"On. VICTORI—A AVGGG 6 Nixij coç dvcoxÉQco. 'Aoxt)q ev tè jteôico

ôe|. 'Ev xcp ÈÇÉeycp CONOB. AiaxrçQ. xaXi].

IipX. Sabatier, IIiva| VIII, 25 (ôidcpoçov).

80. Xqvo. 22, ooXiôoç 4,44.— e

Ouoicoç EUJtpoodEv.

"Ojt. VICTORI—A AVGGG H Nixt] cpÉQovaa uéyav oxavQÔv xaxaÂ.T]-

yovta dvco eÎç P. 'Aaxf)p dcnoT. ev tw jieôico. 'Ev xcp âlÉpycp CONOB.
Aiarrjç. xaXrp n(3X. Sabatier, Ilivaç VIII 24 (ôidcpoçov).

81. Xqvo. 15, xpeni'aaiov 1,46.— DN ANASTASIVS PF AVG JtÉçi£ jiqotoutjç

avroû jïqoç ôeH. uEià ôiaôrjuaxo;, 9d>Qaxoç xai x^auûôoç.

"Ojt. VICTORIA AVGVSTORVM. Nixt| îaxauévii, cpéoovoa axécpavov xal

oravçôv. 'Ev tcû jieôico be%. âoxr\Q, ev xcp ëE,éQy(û COMOB. Aiax. xaXi].

n(5X. Sabatier, ÙivaE, VIII, 27 (Ôidcpoçov).
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82. Xqvo. 16, Toe^iiooiov 1,48.— DN ANASTA— SIVS PP AVG. 'Ouoicoç.

"Ojï. 'Ofioicoç. Aiatrjo. xaÀrj. II|3X. Sabatier, VIII, 27 (ôid<pooov).

83. Xahi. 34, TeaaaQaxovtavovfiuiov.

—

e

O[ioia emygacçi] xal tujioç.

"Oji. Méya M, ov âvœ ctauQOç, ixaTÉocoflev eiç otouqôç xal ev uéaa)

Ttùv (TneXœv B (;) 'Ev tcp eléoycp CON. AiatrJQ. netoia.

84. Xatac. 38, TeaaapaxovTavovuuiov.
—

'Ofxoicoç, âXkà A. AiarrJQ. jxetqux.

85. Xatac. 16, ôexavoiJjA|xiov.
—

'Ouoicoç ëujrooafrev.

"Oji. CON|CORD|l rcépiî; \ieydkov |. Aiatrjo. [xerpia.

86. Xatat. 11.— DN HAV IlQOTO|if) jcooç ÔeÇ.

"Oji. Movoyod(pr|ua êv oreqpdvcp. Aiatrjo. [xeroia.

Elvai aqpoôpa du(pi|3oÀ,ov âv dvrjxei eïç tôv 'Avaatdaiov.

I0Y2TIN02 A' 518—527.

87. Xqvo. 21, aoXiôoç 4,35.— DN IVSTI—NVS PF AVG. IIqotouîi aiitoû

xatevcoitiov, aerà xpdvouç, i^oooaxoç, ôopatoç xal dam'ôoç.

"Ojc. VIC[TORI]—A AVGGG H. Nixï] xatevcomov larauévr), cpéçovaa

uaxpov otavQÔv xal GTaupoqpoQOv oqpalpav. 'Ev xcô êiÉpycp CONOB.
'Ev tcô Jteôicp ôeî;. datrjp. AiarrJQ. xaMj. Sabatier, Iliva| IX, 21.

88. Xqvo. 18, oefAiooiov 2,15.— DN IVSTI— NVS PP AVG. IIpoTOUT] avtoîj

jtpôç ôe|. [xetà oiaôrjuatoç, ^oopaxoç xal xXa^ivôoç.

"Oji. VICTORIA AVGGG. Nixï] ypdcpovGa ejù dajtiôoç, xaflT][A£vr) bel

êtépaç dajiiôoç(;). IIpo avxr\ç -f-q. 'Ev tcô e£épyo) CONOB.
Aiatrjp. Kaihf\.

89. Xpva. 17, TQe(i,îaaiov 1,43.— 'Ouoicoç ëujcpoa9ev.

"Oji. VICTORIA AVGVSTORVM. Nixt) xateva)7tiov îatauévii, cpépouoa

atéqpavov xal atavpoopopov acpaîpav. 'Ev tco ê|épya) CONOB. 'Aorrjp

ev tô> Jteôicp ôe£. Aiarrjp. uetpia. Sabatier, Iliva^ IX, 22.

90. Xçva. 17, tpeuiaaiov 1,47.— 'Ouoicoç, dM' e| a)lr\ç acppaytôoç. A. uetpia.

91. Xqvo. 17, tpeuioaiov 1,48.— 'Ouoicoç, dM' ê£ âXh\ç aqppaylôoç. A. dpicm).

92. Xqvo. 16, tpeuiaaiov 1,45.— 'Ouoicoç, dM' ê£ à'Mriç acppayîôoç. A. uetpîa.

93. Xatot. 32, Teaoapaxovtavouuuiov.
—

'Ouoicoç ëujtpoaflev.

"Ojt. Méya M, ov à'vco atavpôç xal êxarépcoflev datfip xal atavpôç. Metaîjv

tcôv oxeXcôv r ( ; ). 'Ev tcp èî;épycp CO[N]. Aiatrjp. uetpîa.

IipX. Sabatier, Iliva^ X, 4 (ôidcpopov).
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94. XaXx. 17, JiEvtavouuuiov.— e

Ouoîcoç I'h^qooOev.

"Oji. Méya 6, ov eujiqooOev ot<xuq6ç. To ôàov ev oTEcpdvcp. (Aicîtqt]tov).

AiarrJQ. uetqici. Sabatier, ITiva| XI, 10.

95. Xàbi. 14, JtEvtavovuuiov.— 'Ouoicoc EUJTQooOev.

"Oji. V h arEcpuvtp. Aicutjq. uETQitOTdni. Sabatier, Il (val; XI 5.

96. XoÂx. 13, jtevtavoiîfiniov.
—

'O.uoïcoç, dUà ner'dotÉQOç dvco xov V. A. xaJlTj.

97. XaXx. 14.— TJuoicoç eu^qoct^ev.

"On:. T6 piovoYQdqpi][ia xov Xqiotoû ^, ov éxaxÉQCoÔEV rà YQdVuaxa
N— 6. Aiati]Q. uexqici. Sabatier, IIîva£ XI, 12.

I0Y2TINIAN02 A' O MErAZ 527—566.

98. Xpim. 21, oôhb. 4,44.— DN IVSTINI—ANVS PP AVG. IIqoxout] avxov

xcuevcojuov uet' dojuôoç xal oqpaîçaç oTauçoqpoQor.

"On. VICTOR I—A AVGGG. Nîxtj ïarauévï} xoxevcojuov, cpéçovaa uÉyav

axuvoov xal oqpaÎQav. 'Ev tco TtEÔicp ôe£. daxTJQ. 'Ev tw e£Éqy<P CONOB.
AiatrJQ. xaXrç. Tlfil. Sabatier, IIîva| XII, 2 (ôidcpoQov).

99. Xqvo. 21, crôXiÔoç 4,37.— 'Ouoicoç. AiaxrçQ. xaXî].

100. Xçva. 21, aôXiô. 4,40.— 'Ouoicoç, dXX' ô oxavQÔç xaTaATJyei dvco elç P* r

e

|
eju-

YQacpf) VICTORI—A AVGGG I. kiaxrjo. xaXf\. Sabatier, XII, 3.

101. Xqvo. 16, xqeuiooiov 1,47.— DN IVSTINI—ANVS PP A[VG]. IlQoxour|

avtoû jiqoç ôe£., cbç avvf]flcoç.
v
Ojt. VICTORIA AVGVSTORVM Jt£Qi| Nixnç ïoxauÉvuç, cpEQOvor|ç oté-

cp<tvov xal otavQocpoQov acpaÎQav. 'Ev xcp jieôico Ôe£. dox^Q. 'Ev tcô

e£éqy<P CONOB- Aiariiç). xaXt]. Sabatier, XII, 5.

102. 'Aqy- 15, 1,02.— IlQOTOuf) jiqoç ôe|. KcovoxavxivovjcéXECoç f| Touaxmavov

fiEià xçdvovç, flcoQaxoç xai x^afwôoç.

"Oji. K (Ïomç dpxixôv YQ«u(Aa xov ôvo^axoç K[onstantinopolis]). A. xatai.

Sabatier, ïlivaE, XII, 10.

103. 'Aqy- 15, 1,05.— DN IVSTINI—[ANVS PP] AG. I^oxo^ avxoû jiqôç

ÔE^id, cbç aruvTJfrcoç.

"Ox. VOT|MVLT'HTI Iv axEcpdvcp. 'Ev xcp eléçyca [CjONOS (ovxco).

Aiax^Q. xaÀî]. EI^X. Sabatier, IlivaÇ XII, 11 (ôidcpoQov).

104. 'Aqy- 12, 0,64.— [DN IVSTIj— NIANVS PP I. 'Ouoicoç.

"Ojt. To uovoYQd(pT][ia tov Xqioxoù -f-p, êxaxÉQcodEv eiç dtuiiQ. T6 oA.ov

ev oTEcpdvco. Aiaxi]Q. xaX^. Sabatier, IIiva| XII, 12.
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105. Xcdx. 41, TeaaaoaxovTavovpi^ov.—DN IVSTINI—ANVS PP AVG. ITqo-

xo\ir\ xatevcojuov, cbç cruvrjflcoç.

"Oji. Méya M, ov exatépcoflev ANNO— XV. 'Ev xw e^éoyco CON. Meta^ù

TtÔv axeXcôv A, avco atauooç. Aiarrjp. nakf\.

106. Xatac. 41, T8aaaQaxovTavou[A^iiov.— 'O^ioicoç, àkXà B- Aiarrjo. Kahr\.

107. Xatat. 40, tea<ïaQaxovTavcnjfi.n.iov.— 'Ofxoicoç, B- Aiar^o. v.ahf\.

108. XaXx. 41, TLeoaaQaxovtavovfifxiov.— e

O[j.oicoç, dXXà r. Aiatr)Q. xaXi].

109. XaXx. 42, TeoaaoaxovTavou^iov.— ANNO

—

XIII— KYZ— A- Aiat. nalr].

110. Xatat. 38, TeaaaQaxovTavoupifiiov.— r

O|j,oicoç, àKK
3 ANNO— XXI- A. Y.aXy\.

111. XaXx. 36, TeaaaQaxovTavov[A|Aiov.— 'Ojioicoç, dXXà B- Aiarrjo. (j,etqicx.

112. Xatat. 42, TeoaaQ(xxovTavoi5[i|xiov.— ANNO

—

XII— NIKO— B- Aiat. v.akx\.

113. Xatat. 43, TEaaaQaxovTavovfx^iov.— ANNO— XIII—NIK— A. Aiat. xakr\.

114. XaXx. 43, TeaoaQaxovtavovfXfxiov.— e

O|j,oicoç. Aiar>iQ. xcdrj.

115. XaXx. 45, teaaaQaxovtavou^fxiov.— 'Ofxoicoç, âXkà B- AiarrçQ. àpiati].

116. XaXx. 34, TeaaaQaxovtavov^fiiov.— c

Ofioia ë(XJiQoo9ev êjuyo. 'Iovcmviavôç

èVi floovov xatevcojtiov.

"Oit. Méya M, ov exatéocoûev daTrjo. "Avco crcavQoç, xdtco B- 'Ev tcô

ê^épycp +TH6ULP+. Aiatrjo. xaXrj.

117. XaXx. 28, teoaaQaxovtavoi3|i,|i,iov.— c

0^ioia Ejuyoacpfi Jtépi^. IIqoto|xt] Tov-

ativiavoû tiqoç ôe£., E%ovoa oxavgov êxcl xov atrjftovç.

"Oji. 'AatT)Q xal axavgbç ExatéocoflEv xov M. 'Ev tcô E|Éoycp KART. A. [lexq.

118. XaXx. 29, TEaaaoaxovTavovuniov.— DN IVSTINI—ANVS PP AV- Ilpo-

TOfiT) avtov JtQÔç ôe^id, ^letà ôiaôr^atoç, flcooaxoç xui x^a^inôoç.

"Ox. 'Aaxr\Q xal oxavgoç ÉxaTÉocoÛEv xov M. 'Ev trô Elépycp ROMA. Tô

ôXov ev otEcpdvcp. AiaTYjo. nETOicotarr].

119. XaXx. 32, eîxoaavoTJ^ip.iov.— c

O|AOia EJiiypacpr| jiéqi£ jtQoto|xf]ç xatEvcojiiov

'Iovotiviavoîi, d>ç ouvrjftcoç.

"Oji. K, ov ExatÉocoflEv ANNO

—

XIII, avco axavçôç, xdtco r.

120. XaXx. 30/20.— e

O|Aoia Ejuyoacpri jiéqi| JtQoto(.ifiç jtpôç ôe|i<t.

"Oji. * " . *Ev tcp ê^éçyq) T6S. Aiar^o. (XEtpia.
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121. XaAx. 17, (texavoûuniov.— e

On<na IjtiyQacpfj jcéqiÉ; ^çoTO(.ifjç xcitevcdjuov

'IovauviavoO, a>ç avvrjdwç.

"O.t. |, ov exatéecodev ANNO— XXXV. Aicu^o. xaXij.

122. XaAx. 17, ôexavoiîuuiov.— 'Ouoioaç eu^qooOev.

"On. 'Ouoîtoç, àAAà XXXVI. Aiai^o. xa^.

123. XaAx. 20, ÔExavovu.— DN IVSTI—[NIANVS PP] AVG- IIpoTOuf| jiooç ôe£.
v
Oji. X, ov exaTÉocoOev PR—AN NO- "Avco atavooç, xatco âoxt\Q. 'Ev icp

ççéçyop CAR- AiatT|Q. (.ietoûi

124. XaAx. 17, ÔExavovfjuiov.— DN IVSTINIANI PP A- IlQOTOuf| jiooç ÔEÎjid,

œç ouvt)0(oç. 'Ejti toi' ottjOov; XP.
"Oji. I èv Liéoo) ôiîo âaxéçoiv. "Avca aravooç, èv tô> â^éoya) CART. A. UEtoia.

125. XaAx. 18.— DN IVSTINIANVS PP AVG- 'Ouoîa jiootoutî, àAA' aveu tov

(lovoyoaqpri |latoç.

"O*. IB- 'Ev ko I^éqyû) AA6£. Aiarrjo. ueroia.

126. XaAx. 20.— DN IVSTINI—ANVS PP A. liootoufi jtooç ôe|ici.

v
0.t. VICTO— [RIA] jieqi| Nixiiç ïatanévi)ç xotevcojiiov, (peoova»iç axé(ça-

vov xal otavnocpoQov aqpaîoav. 'Ev top è^ÉQY^P X, èv usocp ôvo àotéotov.

Aiar^o. (.letpi'a.

127. XaAx. 20.— 'Ououoç. 'H êjuYQa<pj| o;uaflEV acpÇerai ovtco VI CTO— RIA.

To e|eoYOv Ecpôaouévov. Aiar^o. uerQKDTCtTTj.

128. XaAx. 15, JtEvtavovuutov.— MovoYodqnjua 'Iovaxiviavov &|.
v
O;r. Çïa. AiatTjQ. ueroia.

Ta O;!' àpid. 123— 127, ;iaQeAr|<p{hioaY cbç Touorîvou A' wp* ov xai xateYQâq>T|0av êv tq»

auvojrcixtD xaxaXÔYtp.

IOYTTINIAN02 A' KAI A0AAAPIXO2.

129. 'Aqy- 13, yçan. 1,33.— DN IVSTI—[NIANVS]. IIooTouf| avtov jtoôç ôe£.

uexà ôiaô^uaroç.
v
Ojt. Tô |iOVOYpd<pri|ia toû 'AdaAapixov £CN èv oTEcpdvcp. Aiauïp. xaArj.

Sabatier, Ilivaç XVIII, 19.

0EOAAATO2 534—536.

130. XaAx. .— INVIC[T]A ROM; Al. IlooTOuf| npôç ÔE^ià T<0|at)ç.
v
Ojt. DN—THEODA—HATHVS REX èv arE<pdva>. Aiar^o. xaAïi.

Sabatier, IIiva; XVIII, 26.
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AYTONOMON KAPXHA0N02.

131. XoKk. 27.— Mopcpf| yuvaixoç îata|xévTi xatevcojtiov, cpéoovaa atécpavov

ota/vcov xal eîç tàç /eïoaç dvù toetç oxàyyç. 'Ev otecpdvcp.

"Oji. NXLII. Aia^o. xakrj. Sabatier, IlivaÇ XX, 25.

I0Y2TIN02 B' 566—578.

132. Xqvo. 21, ooXiôoç 4,38.— DN l-VSTI-NVS PP AVG. rTooTOfAf) avtov

xatevcojtiov, \xexà xpdvovç xal {kôoaxoç, dajtiôoç xal Nixrjç êitl ocpaipaç.

"Oji. VICTOR I
—A AVGGG 6. Kcovatavtivovjto^iç xaO-Tjpiévr] xatevco-

jtiov, çpÉQOvoa axfjjttoov xal acpaîçmv atavQOcpogov. 'Ev tcp êlépytp

CONOB. Aiatrjo. xakr\. Sabatier, ITiva^ XXI, 1 (ôidcpooov).

133. Xqvo. 21, aotaÔoç 4,45.— 'O^oico?, àkkà VICTORI—A AVGGG S. Aiat.

xa^V).

I0Y2TIN02 B' KAI 20$IA.

134. Xatat. 24, teaaaoaxovtavoaViAiov.— [DN IVSTI]—NVS PP AVG. lov-

atîvoç xal 2ocpia xa\)rj|j,evoi ejtl fl-povcov xatevcojtiov.

"On. Méya M, ou exatépcoflev ANNO— Ljl. "Avco oxavçôç, xatco 6. 'Ev

tcp êiépycp CoN. AiaTTjQ. xaXrj.

135. XaXx. 31, teaaapaxovtavovufxiov.— DN IVSTINVS PP AVG- 'Ofioicoç.

"Oji.
e

O[AOio)ç, àïl' ëtoç X xal of\\ia B. (AidtQTjtov). Aiatrjp. Lietpia

136. XaXx. 31.— e
O|xoicoç, dXXà q—B—NIKO. Aiatrjo. àpiau).

137. XaXx. 32.— c

O(aoicoç. Aiatrjp. xaMj.

138. XaXx. 30.— e

Ofxotcoç, dM' ëtoç X. Aiatrjp. xaXr).

139. XaXx. 30.— e
O|ioicoç, dUà X—A—KYZ. Aiatrjp. xab].

140. XaXx. 21, EÎxoaavovfA^iiov.— Méya K, ov éxatépcodev ANNO— X(;)- "Avco

0C
}

xatco T6S. Aiatrjp. pietpia.

141. XaXx. 26.— 'OlioCcoç ê'ijutpoadev. 'Ejtiypacpf) e^ltt]Xoç.

v
Oji. Avo Nïxai cpépovaai dcntiÔa, ev

fj
dotrjp. "Avco ortaupoç, xatco K xal

vn
3

avxb NM. Aiatrjp. ^etpia.

142. XaXx. 23.— 'Ojioicoç. Aiarnp. xaxrp

143. XaXx. 20.— Ilpotoiif) xatevcojtiov 'Iovativov xal 2ocpiaç. 'Ejtiypacprï Jtépi£

è\ixr\koç. 'Ev tq> eÇépycp VITA.
"Ox. |, ov èxatépcodev NM. Aiatrjp. [xetpia.
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144. XaXx. 19.— e

Ofioia)ç. AiaTf|p. [letçia.

1 45. Xatat. 19.— 'Ouoîooç. Atarrje. uETQia.

TIBEPI02 B' KQNZTAXTIXOZ 574—582.

146. Xqvo. 21, oôlib. 4,37 {bmxQr)xov). — [DN] Tlb CONS-TANT PP AVG.
ri()OTO|if| avrov xaxcvc&jciov, rpÉQOvtoç otai'Qocpopov aqpaÎQav xal do.-iiôa.

"Oji. VICTORllA AVGG B ^éqiH oravçoû bu fidotcoç. CONOB Èv rcp

è^éçycù. AiatrjQ. xaXrj. Sabatier, IIîva| XXII, 13.

147. Xqvo. 22, ooXiôoç 4,41.— 'Ofioîcoc, dAA' f\ IjriyQoqpTj È'uJtQooflEv Dm Tlb

CONS—TANT PP AVG. A. xaXfj. (UaQelr\(çdr] &çK6voxa\'xoçB').

148. Xodx. 28, TEaaaeaxovtavouu.— Dm Tlb CNOS IlQOTOuf] xatevo)-

jtiov Ti(3eQiou, rpÉQovtoç EÏXrjjia xal axfjjiTQOv, ov ta avco axçov hf\yz\.

elç detôv.

"Ojt. Méya M, ov âçiox. xiovtjôov ANNO, ôeçià to etoç tfjç (3aaiXeiaç

avtov Ml. "Avw oturpoç, êv tû> ê^ÉQy^ NIKO—A. Aiutt^q. uEtpia.

149. XaXx. 23, eîxooavovuuiov. — [Dm Tlb]CON—TANT PP A/G. IIqotout)

aùxov xaTEvcojiiov, tpéçovroç aiavQoqpoQov a(palpav.

"Oji. XX. "Avco otavQoç, ev tû) EçÉQytp NIKO A. Aiarrj(). uETQia.

npX. Sabatier, Ilival XXIII, 739 (Ôidcpoçov).

MAYPIKI02 TIBEPIOZ 582—602.

150. Xqvo. 22, ooXiÔ. 4,38 ( pappaçôt-exv"v ).— DN MAVRC—Tlb PP AVG.
IIpoTOufi avrov xatevwjtiov, qpÉQovtoç aTavpocpopov oqpaÎQav.

"On. VICTORI— A AVGG B. Nixi) larauÉvri xatevoajuov, cpÉQovaa

Gxavçbv xal ataugoqpOQov aqpaîçav. CONOB Èv xû> êçÉQyq). Aiat. xaXî].

Sabatier, IlîvaE, XXIV, 10 (ôidcpoçov).

151. Xqvo. 22, oôliboç 4,42.—DN TlbCR M—AVRIC PP AV. 'Onoicoç.

"Oit. 'Ouoicoç, âXKà VICTORI—A AVGG H. Aiar^ç. xaXrj.

152. Xqvo. 16, tqe[uooiov 1,46.— DN Tlb M[AV]— RI PP AVG. IIqotouti

avroû tiqoç ôeHid.
w
Ojc. VICTORI MAVRI AVG. 2tavQoç. CONOB èv tcô ê|éçycp. A. xaXrj.

Sabatier, Iïiva| XXIV, 13.

153. Xqvo. 16, tqe[Ûooiov 1,48.—DN MAVRC— Tlb PP AVG. IIqotout) aùtoû

JtQOÇ ÔE^ld.
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"Orc. VICTORIA AVGVSTORVM. Nixî] cpéoovoa otécpavov xcù otcu'oo-

cpopov ocpaîgav. CONOB ev tco I|eqyQ>- Aiatrjp. xaÀTJ.

ri|3X. Sabatier, Ylival XXIV, 13 (ôidcpooov).

154. Xgva. 17, xqe\iîooiov 1,44.— "Eteqov |3ap|3ap6TExvov.

"Oit. Ae£icx êv tco jteôico axavqôç.

155. Xcdx. 34, teoaaQaxovtavoi)[i[iiov.— DN MAVRIC— • • • npotofif) ouroû

xatevcuJtiov, cpépovtoç ataupocpopov acpaîpav.

"Oji. Méya M, ov ExaTÉpco&Ev ANNO— Ml. 2f)^ia 6(;) CON êv ra>

eléçyco. "Avco otavpoç. Aiat. fXEtQia.

npX. Sabatier, XXIV, 18 (Ôidcpopov).

156. Xatai. 28, TE0oapaxovTavov|J4UOv.— [DN] MAVRI—C N P AU G. IIpoTOfifi

oôtoî) xatEVcoJtiov, cpÉpovtoç eXXmia xal oxfjjttpov xataXfjYov eiç aEtov.

"Ojt. 'OjAoïcoç, dM'ANNO — XM. 2fj|io T. 'Ev tcô E|épYcp TH6MP'.
"Avoo oxavQÔç. Aiarrjp. Kakr\. Sabatier, XXIV, 19 (ôidcpopov).

157. XaXx. 21, EÎxooavcvuLi|A,iov.

—

—PP AVG. ripoto^f) aùtoû xcctevcûjuov,

(pÉpovtoç ataupocpopov acpaîpav.

"Ojt. MÉya K, ov ExatépcoflEv ANNO

—

XI. Katco A. Atat. ^picoTcur).

Sabatier, IIiva| XXV, 8.

158. XaÀx. 22, Eixoaavov[i|xiov.

—

"Eteqov ôfxoiov. Aiccttjq. [xetqkotcctî].

159. Xatac. 18, EÎxooavou[i|j,iov.— DN Tl M—AVRICI P- "Ojxoicoç.

"Orc. K êv [lÉocp bvo datÉpcov. "Avco ataupoç, ov ExaxÉpcoflEv N-M. 'Ev rcp

êHÉpYcp IND III- Aiut. LiEtQicoTctTT]. Sabatier, XXV, 20 (teaaapaxovT.)

160. XoKk. 24, EÎxoaavovuLiiov. — —
. . PP AVG. Hootolit) xaTEvcojtiov

o\ioi(x)q.

"Ojt. KR—TG (Karthago) xiovr|ôôv êxarépcoftEv ataupoû, dvcm'tev daté-

pOÇ EV XUXÀCp. 'Ev TCp E^ÉoyCO XX, COV EXatÉQCûOEV N—M. A. [lEtpiCDT.

Sabatier, liiva£ XXV, 15.

161. XaXx. 21, EixoaavovLi|iiov.— . . . . — RIC PP • •

c

O(i.oicoç.

"Ojc. 'O^oicoç. Aiatrjp. fiEtpia. Sabatier, XXV, 15.

162. XaXx. 20, ÔExavoi'i|i|itov. — DN MAVRI — C PP AVG. nooto^ aùtoû

xatEvcojuov.

"On. MÉy« | Iv uÉacp bvo datÉpcov. CON êv tel) êÇÉpYcp. "Avco ataupoç.

Aiarrjp. iiEipîa. Sabatier, XXV, 24.
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163. XaÀx. 15, ÔExavovuuiov.— DN MAVRIC— • • •

e

Ouoia>ç.
v
O;r. 'Ouoicoç, âkk* dvxl doxéooov ANNO — y. 'Ev x<p ÈlEpycp CAT.
Aiaxrjo. u£xpicoxdxT|. Sabatier, XXV, 30-

164. XaAx. 16.
—

'EjïiYQaq>f| êl;ixT|Xoç IIqoto^ti xaxEvoamov Mavpixîov d:roxExpiu.
v
O;r. X, ov exaxÉpcodev N— M- "Avto axavpôç, xdxco daxi]p. Aiaxr]pr|aiç

H£xpicoxdxr|. Sabatier, XXV, 34.

165. Xatac. 18.— DN MAVRICI T. ripoxo|AT| jtpoç âpioxepà Mavpixîov. 'Ev xcp

êiéçyq) INDS.

"Ojt. Sxaupoç ejù [3daE(oç, ov éxatépco^ev N— M. Kdxco X. A. uExpicox.

Sabatier, XXVI, 1.

166. XaXx. 13.— — AVRIC • • IIpoxouf| avxoû xatEvcoîiiov.
v
Oji. 6, ou êxaxépcoOEv N—M.

v
Ava) oxavpoç. 'Ev iâ ê^£OY«) CON (;).

AiatfÎQ. uETpicoxdn).

$QKA2 602-610.

167. Xçva. 21, aoXiôoç 4,47.— DN FOCAS— P6RP AVG. npoxouf| xaxEvcomov

avxoû, (pÉpovxoç EÏXT||ia xal axavpov.

"On. VICTOR" — AVGG B. Nixi] (péoovoa atavpôv xal oxavpoqwpov

oipaîpav. *Ev xcp ^éqy^P CONOB. Aiaxrjp. xafo^.

Sabatier, XXVI, 27 (ôidcpopov).

168. Xçva. 21, oôhboç 4,40. — 'Ouoûoç, dXXà VICTORI—A AVGG A.

Aiaxi^p. xoXt].

169. Xqv-0. 21, 06X1Ô0; 4,41.— 'Ououoç, dUà VICTORI—A AVGG 6.

170. Xpuo. 16, xpEuioaiov 1,45.— 'Ouoia êjuYpacpr) s^uiQoaOev. Ilpoxonf) 4>(oxâ

Jtpôç ôeïjtd.

"Ojt. VICTORIA AVGG 6. Stax-oô;. CONOB ev x& e&Qyw. A. xaXi).

IIpX. Sabatier, XXVI, 29 (ftiayoçov).

171. XaXx. 30, xEaaapaxovxavovujuov.— DN FOCAS— I1qoto^it| avxoû

xaxEvooJiiov, qpépovxoç EÏtajua.

"Ojt. XXXX. Aeçià 6, dvcoflev ANNO xal ev xà> e|éqy(o KRTG. Aiax.

uEtpîa. Sabatier, XXVII, 4 (ôidcpopov).

172. XaXx. 25, EÎxoaavouuuiov. — DM FOC . . —P6RP AVG. ITpotoufi aùxov

xaxevcojuov, qpÉpovxoç EÏXr](.ia xal axavpov.

"On. XX. Ae^iô I |, avoo oxavpoç, Èv xcp EÎjÉpY^ KYZ B. Aiax. nalr}.

ïlfih Sabatier, XXVII, 10 (ôidcpopov).
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173. Xcdx. 22, eiHooavoiwiov.— DN FOCA— S P6RP AV. 'O^ioicoç.

"Oji. XX. Ae^iâ 6, apiatepà âoxr\Q, avco ataupoç, ev ôè tw ê|éQycp KRTG
Sabatier, XXVII, 11.

174. Xatac. 22, eIkoo<xvov\i\iiov.—"Etsqov ofxoiov. Aiat. [xetQia.

175. XaXx. 24, eÎKoaavoi'>|ifuov.— DN FO . . — . 6RPA. 'Ofioîwç.

"Ojî. XX. "Avco àatrJQ, êv ôè tcp eléçyco ôvofta vopiia(iaToxojreio\) èÇin^ov.

Aiaujp. xaxrj. Sabatier, XXVII, 8.

$QKA2 KAI AEONTIA.

176. Xcdx. 26, xEaoa.Q(wovTavav\x\iiov. — DN FOCA— NCPP AV. Ocoxctç xal

Aeovria loxà\ievoi xottevcimiov, wv ô \xev cpépei atm'QoepoQOV acpaïpav, f|

ôè atavQÔv àjtXoûv. "Avo) [xixpôç otolvqôç.

"On. M, ov êxaréçuoflev ANNO

—

Mil. "Ava) atavçôç, âv ôè tô> e£éç>ya)

TH6MP'. Aiati'iQ. ^etQia II|3L Sabatier, XXVII, 27 (ôidcpoyov).

177. Xcdx. 26, eîxooavov|.i^ov.—DM FOCAS—P6RP AVG. 'Ofxoûoç.

"Ojt. XX, ov avco oxavQÔç, iv ôè tcp êléçyo) T6S. Ai«tt]Q. xa^.

Sabatier, XXVII, 31.

HPAKAEI02 A' 610—641.

178. Xqvo. 22, oôhboç 4,42.— DN hGRACL— P AMG- ripotop! ctvwrô

xat£va>;iiov, cpgQOvtoç (Ttcxuqov.

"Ojt. VICTORIA—AVGU6. Stuv^ôç ka\ |3<taea>ç. 'Ev rw e^ÉQya) CONOB.
Aiarrçg. xodrj. Sabatier, XXVIII, 8.

179. Xqvo. 18, oexdoo. 2,20— DN hSRACLI— M S TPP AV. Hqoto^ awov

àyéveioç kqoç Ôe'Çiu.

"On. VICTORIA AVGMS. Stai'Qoç. Aiaxr\Q. xaM\.

Sabatier, XXVIII, 10 (ôidcpopov).

180. X«Xx. 17, TQgfiiooiov 1,47.— DN hCRAC— LIVS PP AVG. T)|ioi(.>ç.

"Ok. VICTORIA AVGVSTORVM. Staupoç. CONOB h xâ èUoyo).

AiatnQ. xab]. Sabatier, XXVIII, 12.

181. Xqvo. 15, xqe\uo. 1,45.— DN h€RACL— I P6RP AVG. IIçoiout] m'rof-

jiqoç ôeÇiu.

"On. VICTORIA AVGVSTORN. Zxuvqoç CONO*. Awmfe. xaXti.

IipA.. Sabatier, XXVIII, 11 (ôioupopov). (IlapeXrjcpfhi o>ç <l>(oxà).
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182. XaXx. 23, TEaoap«xovTavot>nuiov. — 6N TOV— T'UU NIKA. 'rlpaxÀeio;

Îotciuevoç xaTEvcojuov, (pÉpcov atavQÔv xai <navç>o<p6()ov o<païçuv.
v
Oji. M fiéya, ov ava> ANA, àçiat. ex tô»v xdta> NCO, ôe|ià ypduuard

riva l(p{)aQuÉva xai ev tcô E^ÉQya) ôvoua vofiianatoxojrEiov §£(ti)Xov.

Aiarrjç. uErpionaTii.

IIpL Sabatier, XXVIII, 27. (naç£Jifî<pfti] <o; KcovotavTOç B').

183. XaXx. 21, EÎxoaavouuuiov.— DN CRAC— LIO] PP AVG. IlQOTOuf| avtoû

xcaevoû.tiov, cpéçovroç otavQocpoQov o(paÎQav.

"Oji. X * X. AeHiâ 6, àpioT. âavf\ç. "Avco atavçoç, ev tô> ê^éçycù KRTG.
Sabatier, XXIX, 2. (IlaçEAiîqrôii â>ç MavQixîov xai Tiftepîov).

184. Xdx. 19, eïxooavovuniov.— [DN] 6RAC— LIO PP AVG. 'Ouoîcoç.
v
0n.

c
O\ioi(ùç. Aian'iQ. nerçîa. (IlaQe/.iîqpôil <wç KcovoxavTOç B 7

).

HPAKAEI02 A' KAI HPAKAEI02 KQNSTAXTIX02 613—641.

185. Xqvo. 21, aôX. 4,38.—DDNN hCRACLIVS 6T [h6RA] [CONST PP A.

II()OTOuf| xatevto.-tiov 'HçaxXeîov \iejà figayéoç Jicoytovoç xai 'HçaxÀeiov

KoovaTavTivou àyEVEiov. "Avcoflev oxavpoç.

"Oji. VICTORIA — AVG' I B(;). Stuvqoç ejù (ïdaEtoç. 'Ev xâ> EÇÉçya)

CONOB. \iaxr\Q. \iEXQia. Sabatier, XXIX, 18.

186. Xqvo. 22, aôX. 4,18.— ||NN [hCRACLIVS 6T 6RA CONST PP AV.
'Ouoicoç.

v
0n. 'O^ioîco;, <xUà VICT ORIAj- AVGu 6. Aiati'ip. nEtçia.

npL Sabatier, XXIX, 18 (ôidq>oeov).

187. Xqvo. 23, oôhb. 4,42.—DDNN [h]€RACLIVS 6T h6RA CONST PP AV.
c

O\ioiu>ç.

"On. 'Ofioicoç, àkkà VI[CTO"RIA— AVG^J I. Aiai^ç. xoiXi].

npL Sabatier, XXIX 18 (SuMpoçov).

188. 'Apy. 24, uiXiaçfîoiov 6,35.— DDNN hCRACLIUS 6T hC[RA CONST
PP AV. 'HçdxXEioç xai 'HpdxXEioç KœvatavTÏvoç xaflrjuEvoi xatevcomov,

cpÉQOvtEç otavoocfOQOv; acpaipaç.
v
Avo>6ev aravpoç.

"On. D6uS ADUlTA ROMANIS. StavQÔç ëxi ocpaipaç xai fiàoecûç. 'Ev

tô» JtEÔico àg. I. A. uETQia. TipX. Sabatier, XXIX. 24. (ôidcpopov).

189. 'Açy. 24, niXiap^aiov 5,63. — "Eteqov ôuoiov, àXX' OJuaÔEv ev tô» JiEÔîcp

ôe£. K. AiarrJQ. uEtçia. Sabatier, XXIX, 24.

190. XaXx. 34, TEooapaxovravoûuuiov. — IINN hCRAC LUlS 6T] h6RA
CONST PP A. 'HpdxXEioç xai 'HgdxÀEio; KwvatavTÎvoç îorduEvoi

xaTEvtojiiov, q)ÉçovxEç otavQO(f6çovç acpaiçaç. "Avq){)ev oxuvqoç la>daQ-
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(xévoç. 'Em tfjç ôipecoç Taurrjç Uyzi âjiorujtcoflfj f\ omodev o\jnç aUï]ç

aq)Qayïôoç vo^io^iaTOç, f|ç ôiaqpaivetai fj ëmyQacpf) xqv vo^io^atoxojreLov

NIK.

"Ojï. Méya M, ov éxcaéçHoftev ANNO

—

III. "Avec XP. Sfj^a A. *Ev tô>

ê|éQyco CON. Aiat. netQia. n^X. Sabatier, XXIX, 26 (Ôid<poQov).

HPAKAEI02 A', HPAKAEI02 KQN2TANTIN02, HPAKAEQNA2 638—641.

191. Xqdo. 20,- ao?uôoç 4,25.— 'HpoéxÀetoç,
e

HpdxÀeioç KcovoTavTlvoç xal
c

Hqoc-

xtacovâç loxd\xevoi xatevca^iov, (péçovxeç oxavQoq/ôgovç ocpaipoç.

"Ojt. VICTORIA AVGU B. Stowqoç eVi priaecoç. CONOB ev ta» èUQYQ.
*Ev tcp jreôiq) ôeH. A, âpiat. ~h" . AiatTJQ. aakr\.

Sabatier, XXXI, 6 (ôidcpoçov).

192. Xçnm. 20, ooàiôoç 4,38.— c

O|i.oicoç, ef- àXh\ç ocpçaylboç. Aiatrjp. fiet^i'a.

193. Xqvo. 21, aoÀiôoç .— e

O|ioicoç è'ujiçoaflev. "Ava> âçiat. (xixqoç oxavçôç.

"Ok. 'O^ioudç, dUà VICTORIA—AVGM 6. Ae£i<3 êv tô) JteÔicp ©.

AiatT]Q. (AETQICC.

KQN2TA2 B' 641—668.

194. Xqvo. 21, ooXiôoç 4,47.— DN CONSTANTINVS PP AV. IIqoto|.it) K(ûv-

atavtoç xatevamiov, (péçovroç axavQoepÔQOv aqpatgav.

"On. VICTOPIA— AVGUS. Stcwqoç êjti |3daea)ç. CONOB ëv x& igéçvxp.

Aiatf]Q. xaXrj.

Tô vôfitojAa tovto ôèv elxovîÇexai Ttaçà Sabatier. Tô sv TÔ|X(p B' ae\. 17, àg. 21, neçiyça-

cpônevov (bç KovoTavrivou H(aycov6.xov, ôèv ôûvatat va elvcu ô^ioiov tô> jtQoxei^iévtp. 'H fiopcpî]

toù elxovi^o^évoi) elvai t) toû Kawatavcoç B'. (riaQeÀ.r|(frôi] (bç KajvoTavtivou ncoyovdtov).

195. 'Apy- 25, ^idiapTioiov 6,65.— DN CONSTAN—TINUS PP AV. riporofiTi

xatevotmiov KcovatavTOç, cpÉQovxoç oxavçocpÔQOV oepetigav.

"On. D6US ADIUTA ROMANIS. Sravçôç Iwl mpcûpaç xai (3«oea)ç.

AiatîÎQ. xaMj. Sabatier, XXXII, 9.

196. 'Açy. 23, ndiaQrjaiov 6,23.— "Ofioiov netQiaç ôiaTijgqoEax;.

197. XaXx. 29, teooaQaxovtavovuji.— DN CONST— [ANT]INUS[SP]. 'Ojaoicoç

"Ok. Stavpôç Eypiv jtf.Qiç" avec* xéoaaça acpaipîôia. 'ExatÉpooi'Uv XX— XX.

'Ev ta) EÎjÉQytp ôvojiu vofiiaiiatoxcmeiov 8Ç(ti|JU>v. Aicm/jç. [ircçta.

II0L Sabatier, XXXIII, 4 (ôidtpoçov).
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198. XaXx. 20, Eixoaavov|iutov.— [DN CO]N— S'TATIN. Iïpoxoui) Kœvaxavxoç

xaxEvcojtiov, cpÉpovxoç sïXijua xai oxavQOtpopov acpalpav.
v
Ojt. Sxavpoç, ov ExaxÉpcodEV avco uèv C— T, xdxco ÔÈ X— X.

Alarme- [i€tpia. Sabatier, XXXIII, 13.

199. XaXx. 19, Eixoaavovuuiov.— DN CONS—TANTIN. 'Ouoicoç, dXX' ôjugOev

avco xoû axavpov • * •. AiarrJQ. ^Expia. Sabatier, XXXIII, 16.

200. XaXx. 24, EÎxoaavovuuiov.— CONST— e
Ouoîcoç.

"Oïl. 'OlIOICOÇ. AiaxfjQ. UEXQta.

201. XaXx. 24, EÎxoaavovuuiov.— DN CON[Sj—TANTIN. 'Ouoicoç.

"Orc. 'Ouoicoç. Aiaxrjo. U£Xt)ia.

202. XaXx. 20, EÎxoaavovuuiov.— fDN] CONS—TANTIN. Ilpoxoufi Kcôvaxav-

toç xaxEvoîmiov.

"On. Sxauooç, ov éxaxÉQCoftEv X— X.
v
Avco ôvo aqpaioiôia. 'Ev xco IlÉoyco

CRTG. Aiatr'iQ. uExota. YlfiL Sabatier, XXXIII, 13 (ôtdqpooov).

203. XaXx. 14, ÔExavovu.— DN CON S TATINV[S]. Ilpoxour) aùxov xaxEvco-

jiiov, cpéoovxoç axavoocpoQOv ocpaîoav (e£îxt|Xov).
v
Ojt. Sxavooç, ov ExaxéocodEv V— V. A. uExoia. Sabatier, XXXIII, 25.

204. XaXx. 14, ÔExavovuuiov.— [DN] CONS—TANTIN. 'Ouoicoç.

"On. 'Ouoicoç. Aiaxrjo. uExpia.

KQX2TA2 B' KAI KQN2TANTIN02 A' O IIQrQNAT02 654—659.

205. Xovo. 21, oôXiÔoç 4,30.— DN CONSTANTINVS C CONSTANTIN.
riooTOuf) xaxEvcojtiov Kcovaxavtoç xai Kcovaxavxivov. 'Ev icô jteôîco avco

IUXQOÇ oxavooç.

"Oji. VICTORIA AVGU Z. Sxavoôç fort (ktaEcoç. CONOB ev xcô E|Éoycp.

Atan'iQ. dpiaxii. ]~I(iX. Sabatier, XXXIV, 2 (ôidcpopov).

206. XaXx. 25, xEaaaoaxovxavouuuiov. — Kcovaxaç xai Kcovaxavxïvoç îoxduEvoi

xaxEvccmiov, wv ô uèv cpéoEi oxTJ^tQOv f\ uixoôv axavoôv (ôvaôidxoixov),

ô ÔÈ oxaugocpoQOv ocpaîoav.

"O*. MÉya M, ov dvcoftev xô uovoyodcpT|ua £, xdxcoDrv ÔÈ §CL.
Aiaxf|Q. uExoîa. IIpX. Sabatier, XXXIV, 7.

207. XaXx. 26, EÎxoaavovuuiov.— 'Ouoicoç.
v
Ojt. MÉya K, ov doiaxEoà AN NO, ÔE^iâ exoç è!;ixT|Xov. "Avco uixçô;

axavoôç. Aiuxt^q. xaxrp
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KQN2TA2 B', KQN2TANTIN02 A', HPAKAEI02 KAI TIBEPI02 659—668.

208. Xqvo. 21, aotaôoç 4,45.— [VI]CTORIA—AVGMS. ripotoLif) xatevaWov

KcovatavTOç B', cpéçovroç atavoocpopov acpalpav.

"Ox. 01 tqeÎç viol xov KcôvatavTOç, KcovoTaviTvoç,
e

HpdxÀeioç xal Ti|3é-

qioç laxd[ievoi xatevcojtiov, cpÉpovteç oxavçocpôçovç acpaipaç. 'Ev tco

i^épycp CONOB. Aiarrço. âQioxr\. Sabatier, XXXIV, 15.

209. Xqvo. 20, ooXiôoç 4,35.—DN CO[N]
—'TO— 1|. IIqoto^t] xatevcoîtiov Kc6v-

oTavtoç xal KcovcrcavTivoi>. 'Ev rw [xéoco avco uixpoç otavQOç.

"Ojt. VICTORIA—AVGMKM.
c

HodxA.eioç xal Ti|3épu)ç tata^evoi xatevco-

jiiov, cpépovTeç ataupocpoQCVDç o<paioaç. 'Ev ta» \iéo(ù axavçbç km |3daecoç.

CONOB *-* ev tcô e^epycp. AiarrJQ. aoiorr].

npX. Sabatier, XXXIV, 16 (ô.dopopov).

210. Xqvo. 20, oôliboç 4,38.— DN CONS—TAN GGi. 'Olioicoç.

"On. 'O^ioicoç, dMà VICTORI—A AVGU (~ + CONOB. AiaTrjp. xcdrj.

II(3À. Sabatier, XXXIV, 17 (Ôidcpooov).

211. Xqvo. 21, oôliboç 4,35.— DN CONS—TA— NTINMS. 'Olcoicoç.

"Oji. 'Ouoicoç, alla VICTORIA—A—VGU I. 'Ev tcô jtsôîco ôe£. TTJj

AiaTrjp. xaÀrj. Sabatier, XXXIV, 16 (ôidcpopov).

212. XctXx. 21, teooapaxôvTavovfXfxiov. — KcovaTaç xal Kccvatavrlvoç îardiievoi

xatevoojtiov, cov ô ^èv cpépei oxavQÔv, 6 §è aTaupocpopov acpaïpav. 'Api-

OTEQâ EX TCOV CXVCÛ [X] X6. "Avû) [XIXQOÇ OXCtVQÔÇ.

"On.
c

HpdxXeioç xal Ti|3épioç îatdLievoi xatevcojtiov, cpépovTeç atauoocpo-

qovç ocpaipaç 'Ev tcô uéacp M, ov dvcoflev TKUJ. Karco ôvo^ia voju-

ofAatoxojteioi.' KTC. AiaTrjp. nerQuotatT). Sabatier, XXXV, 7.

213. XaXx. 20, elxoaavouufxiov. — DN[C]ONATIN. IIpoTOfial xaTevcojuov Kcov-

OTavtoç xal Kœvotavtivov.

"On:. IIpoTOual xatevcortiov
e

HpaxÀ.eiou xal Ti|3epiov, cpecovrcov oTavpocpo-

qovç acpaipaç. "Avco liixqoç oxavQÔq. 'Ev tcô e'Çépycp XX. A. ixeioicoTatt].

Sabatier, XXXV, 7 (ôidcpopov).

214. Xafot. 17, e'ixoaavovLifxiov. — e

Ouoicoç.
CH ejuypacpf) È'njtpoaflev e£m|Xoç.

Aiarrjp. [xerpicoiaTT].

215. Xalx. 21.— -f-MA oe^iq. xiovtjÔov, âpiOTepçi ypd[i|iaTa e|irr)Xa, ïocoç XXr.
Kcovataç îoTauevoç xatevcojiiov, cpépcov oxolvqôv.

"Oji. Kcovoravùvoç, 'HpdxXeioç xal Tïpéçioç ïotdnEvoi xatevaMiiov,

cpépcweç cnaupocpopovç acpaipaç. A. nerpicotati). Sabatier, XXXV 5.
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KQNZTANTIXOS A', HPAKAEIOZ KAI TIBEPIOS 668—669.

216. Xqvo. 19, ooXiôoç 4,43 — DN CO[NST —A— NMS KP. I1çotoui| xatevtô-

jiiov KcovoTavu'vov, rpéçovroç ôoçv xai dojuoa.
v
O-x VICTO[RIA^—A—VGMS. 'HpdxXEioç xai Ti(3gçioç ïardugvoi xate-

vcomov, qpéçovTEç aravQoqjOQOvç ocpaîça;. 'Ev tû> jiéoa) axavQÔç brï

(3doga>ç. 'Ev tâ> E^ÉQyoi CONOB- Aiat. xaXïj.

Sabatier, XXXV, 14 joidcpoQOv).

217. Xqvo. 21, oôhboç 4,30.— DN CO—A— H M P. 'Ouoîcoç.

"On. VICTORIA— • IVIVS •
I

'
. "Ouoioç tvjïoç. Aiar^ç. xcâr\.

npX. Sabatier, XXXV, 14 (ôid^oçov).

218. Xqvo. 15 (vjrôyataov ôidtQTiTOv, àpxaîov xî(Mh]A.ov).— DN IlQOTOuf)

xaxEvûimov KcovatavTivov, (pépovroç OTavQoq>6ç>ov oqpaîçav.

"Ouoioç xvnoç dvev gmYçaqjfiç. AiatijQ. ugtçua. Sabatier, XXXV, 12.

219. XaAx. 19.— riçoTOfiai xatgvdmiov Koûvotavrivov, 'HpaxXgîov xai Ti(3gç(ov.

"On. J, gv uéo(û doTÉQo; Ôg£iâ xai aravQov dçiargpâ. Aiarrjp. uetpia.

Sabatier, XXXVI, 6.

KQN2TANTIN02 A' O IÏQrQNATOS 668—685.

220. XaXx. 20, oôXiôoç 4,47.— P COMST—N— ATSPPA. nçoTout] xmcvémov
Ktovoravuvov, qpgQOVTOÇ bôçv xai da.Tifia.

"Oîc. VICTORA—AVGM6. Stcu'Qoç bt\ pdogfoç. 'Ev iâ) Eçépycp CONOB.
Aiarnç. xaXrj. IT(3L Sabatier, XXXV, 9 (ôidqpoçov).

221. XaXx. 20, (^vyt) ÙQxaiov xiffôij&ov ooJlioou).— PCONST. .— .INMSP. .

"Ououoç.

"On. VICTOR . . — . . GM • • • 'Ououoç. Aiarrjç. uErpia.

888. Xqvo. 15, tçgfuoo.ov 1,42.— DN CONSTANTINMS PP AV. ripoTouf)

Jtçôç ôg£ià Kwvotavtîvou.

"Oji. VICTORIA—AVG l
l G. Stavçoç. 'Ev tû> jrgôîcp C, gv up âçéçyco

CONOB. AioTf]Q. xaX^. n(5À. Sabatier, XXXVI, 10 (ôiçûpoQov).

223. Xqvo. 16, toeuiooiov 1,47.— '0}aoCq)ç, àXk
9
ojtioftgv dvù ©, IC.*- xai gv

.-teôîoj [" . Aian'iQ. xaXrç. H$L Sabatier, avrodi (ôid<poQov).

224. Xqvo. 10, tqeuiooiov 1,40.— DN ONSTANTNM P AV. 'Ouoîcoç.

"O.t. 'O^oico;, àkh\ ©| àvri IC .". xaî gv xâ> jteÔîcû C. AiarijQ. xa/.i'|.

Ylfi\. Sabatier, avrodi (ôidqpoçov).

20
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225. XoKk. 18, eîxoaavovuiuov. — riçoTO^T) xaxEvcojtiov KcovoTavTivoi', cçéqoxxoç

bôçv xal dojiiôa.

"On. MÉya K, ov âçioxeçâ M uixpov. Aiar^o. UETOicotdrj].

Sabatier, XXXVI, 18,

226. Xcdx. 23, Eixoaavovfiuiov.— e

Ouoicoç eiLxooaïïev. 'Ev tâ> jteôico ôe|. M.

"On.
e

O|i.oiooç, àkXà ôe^iâ otavooç. Aiatrjo. xcdrj.

227. Xatat. 17, ÔExavouufiiov. — IIqotouï) Koovatavuvou xatEVcomov. 'Ejuyoaqpf)

JlÉQli; ê|iTT)Xoç.

"On. Méya I, ov apiat. ataiiQoç. [C] ON Èv tco eÇéqycû. A. n£TOia)Tdrr|.

I0Y2TINIAN02 B' O PIN0TMHT02 685—711.

228. Xçva. 21, aoÀiôoç 4,20.— DN IMSTINI—ANUS PP AV. nooTopi xate-

vcûjiiov 'IouauviavoD B', cpéoovtoç aTavooqpooov aqpaïoav.

"On. VICTORA—AVGMS T. 2tavoôç km |3doecoç. CONOB ev tco ê^éçyco.

II|3À. Sabatier, XXXVII, 6 (ôid(pooov).

229. Xoim. 20, ooXiôoç 4,38.—D IMSTINI—AN—MS S6RM ChRIST = (servus

Christi). 'Iouauviavôç ÏOTCt|i8voç xatEvcomov, è'xcov xtjv ôe^iàv enl otauQoû

xei|iévou doioTEQâ avtoù ê;tî (3doE0)ç. 'Ev tcû E|Éç>yq) CONOB.
"On. IhS CRISTMS R6X R6GNANTIPM. rfoorouf) toû Xoiotoû xote-

vcomov, (pÉQovtoç EùayyéXiov xtaïaiôv ejt1 xov orrjflovç xal Ei>Xoyoîh'Toç.

"Omaflev ttjç xEqpaAfjç oï tqeîç |3oaxiovEç xov oxavçov. Aiarr)Q. xaXV).

Sabatier, XXXVII, 2.

230. XctXx. 18, TEaaaoaxovTavov^uiov.— . . PSTINI—ANVS . . IIqotout] avtov

xatEvcomov.

"On. Méya M, ov âvcoâev ~T. AiatriQ. xa^rj. Sabatier, XXXVII, 13.

IIuQeXT]<p{h] d)ç 'lovoxivov A'.

231. XaÀx. 22, TEcaaoaxovtavovuuiov.— "Eteqov ^lerpiaç ôiaTTjOî'iaEtoç.

I0Y2TINIAN02 B' KAI TIBEPI02 705—711.

232. Xçva. 20, ooXtôoç 4,22 (ôuxtotitov).— AN—HS 6T TlbSRlMS PP A.

nooTOfxai xaTEVoojiiov 'Iovauviavov xal Ti(3eoîo\» dvE/ovicov arauQÔv, ev

flÉaq) XElfiEVOV, [l£tà pdoEOOç.
v
0ji. DN IhS ChS R6X R6GNANTNM. nooTOfiïi xov Xpiatov xate-

voujuov, EvXoyoîivToç xal (péoovtoç EvayyÉXiov xXeicnôv èVi xov avffîovç.

"Omot^Ev ttjç KEcpa'kr\q oî toeIç ppa/iovi-'ç xov oxavçov. AiaxTJo. fiet^nu.

Sabatier, XXXVIII, 13.
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TIBEPI02 P AVIMAPOZ 698—705.

233. Xqvo. 19, ooâiôoç 4,30.— TlbCRI—MS PC AV. rïeotouf] Tipeçiou T'

xatevco-aiov, cpéçoxioç Ôoqv xal âomba.
v
O;t. VICTORIA—[A]VGM I.

Stavpô; ?m (3uaEcoç. 'Ev tô> ê^çya) CONOB.
Aian'iQ. xoXtj. 11(3?,.. Sabatier, XXXVII, 24 (ôidqjopov).

234. Xqvo. 20, ooîUooç 4,10— [TI]IB6— RIC M. 'Ouoîwç.

"Ox VICTORIA— . AMG I CONOB. 'Ououoç. 'Ev tû> jceÔud âçiox. H,

ÔEçià APV. Aiai^ç. uETQia. ITf3X. Sabatier, XXXVII, 24 (Ôidcpop.).

235. Xqvo. 14, TQEfiîaoïov 1,05.—D TIB6RIS AM. IIqotouîi afcov jtqoç ÔE^id.
v
Oji. VICTORIA—AVGM l~R. Sxqvqoç. CONOB eV tw è^qy<P- Atari^.

xaXi'i. IipX. Sabatier, XXXVII, 28 (Ôid<poeov).

236. Xqvo. 17, tçeuîooiov 1,43.— D Tlb6 R I
— IIqotoui] aùtov xare-

vcojiiov, (pgQOVtoç bôgv xal dajrîôa.

"Oir. VICTORIA AVGMS. Stai-poç. CONOB ht tà> %égy(o. Aiat. xaXi].

npX. Sabatier, XXXVII, 27 (Ôidqjoçov).

«I>IAinniK02 BAPAANH2 711—713.

237. Xqvo. 20, oôhboç, 4,37.— ON FIL6PICMS— MML . . • riçoTOufi xatevd)-

Jtiov $iA.inmxoî', çpÉpovtoç aravçoqjoQov ocpaïçav xal oxtjjitqov Xfjyov

dvco eîç àerov.

"On. [VI]CTORIA—AVGM H. Stavçàç km pdoecoç. 'Ev tcô Içéçyco

CONOB. Auai'iQ. xaXi'j. U$l. Sabatier, XXXVIII, 13 (ôidq)opov).

AEQN T O I2AYP02 717—741.

238. Xçvo. 20, ooXiôoç 4,12.— D L60—N P 6A V. ïlpoTOuf| Aéovtoç xate-

vdmiov, qjÉQOvtoç EÏXt|ua xal oxavQocpoQov acpaîçav.

"Ojt. VICTORIA—A"V GM B. Stavpàç km fidoEtoç. Aiarnç. xaXi].

npX. Sabatier, XXXIX, 7 (ôidcpoçov).

239. Xqvo. 16, rçeuioaiov 1,40.—[D LCO— N P[6A]V. rigorout] aûtov xate-

vdiitiov, q)ÉQOVto; otavQoqpOQOv otfaîçav.
v
Oji. VICTORIA AVG . . STavpôç. CONOB kv tô> êçÉçyt?- A. uETpia.

Sabatier, XXXIX, 8.

AEQN T' KAI KQXZTAXTIXOZ E' 720—741.

240. Xçva. 22, ooXiÔoç 4.42. —Q— 1_6—ON PA MML. IlQOTOuf) xaTEvcojuov

Aéovro; T', <pÉQOvioç oravQÔv xal EÏXîjua.

"Oit. N C—ON—STANTINMS. npOTOUî] Kcovoravxivov E', (péçovioç

orai'Qov xaî EÏXijua. Aiaxi]Q. xataj. Sabatier, XXXIX, 22.
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241. Xpun. 20, oôXiboç 4,40.— e

Ouoicoç, alla cpépEi otavpocpopov aipalpav dvti

oxavçov.

"Ojt. NON CONS—TANTINMS. 'Ouoicoç, alla cpépEi otavpocpopov atpal-

pav dvti ataupoû. AiatTJp. uEtpia.

npX. Sabatier, XXXIX, 20 (ôidcpopov).

242. Xqvo. 20, oôhboç 4,42.— DN O L—SO—N MA MML.
e

Ofioicoç.

"Ojt. 'Olioicoç. Aiarrjp. [lEtpta (ôidtpT)tov).

243. Xqvo. 21, ooXiôoç 3,95 (|3ap|3apot£xvov).— c

Olioicoç. Aiaujp. xaArj.

Ylfil. Sabatier, XXXIX, 26 (ôidcpopov).

KQN2TANTIN02 E' KAI AEQN A' 751—775.

244. Xqvo. 21, oohôoç 4,32.— CONSTANTINOS L60N O N6 (=ô véoç).

Ilpotoiial Kcovatavtivou E' xal Aéovtoç A'.

"Ojt. L6— ON PAMM. npotOLiT] Aéovtoç T', cpépovtoç atavpov.

Aiatrjp. xata'j. Ufil. Sabatier, XL, 16 (ôidcpopov)

AEQN A' KAI KQN2TANTIN0S <7' 775—780.

245. Xqvo. 23, aôXiÔoç, 4,41.—L60N PAP (=JtdjtJtoç) CONSTAhT PATHR.
ripOtOLif| XatEVCOJtlOV Aéovtoç T' Xal KcOVOtaVtlVOU E'. 'Ev tcô (,iéaco

d'vco cuxpôç axavgôç.

"Ojt. [L]60h VSSeSSOh (= vîôç xal fjaacov;) COhSTANTINOS O
h60S. Aécov ô A' xal Kcovatavtîvoç ô Ç', xaôrjiiEvoi xatEvcojuov. 'Ev

Liécrcp d'vco nixpôç axavQÔç. Aiatrjp. xaWj.

Sabatier, XLI, 2 (È'Lutp.) xal 3 (ôjuoô.).

246. XaXx. 26, tEaaapaxovravoiJLiuiov.— IIpotOLial xatEvcojuov Aéovtoç A' xal

Kcovotavuvou Ç'.

"Ojt. riçotofial xatEvcojuov Aéovtoç V xal Kcovatavtivou E'. "Avcodev

ev tcô \iio(ù Liixpôç otavpoç. 'Ev ta» jieÔico êxatépcoftEv B— A. 'Ev ta)

ÈÇépvcp [iéya M, ov exatépcaOev X— N. Sfjfxa A xdtco.

Aiatïjo. xaXrj. Sabatier, XLI, 5.

KQN2TANTIN02 <7' KAI EIPHNH 786—797.

247. Xqvo. 21, ootafioç 4,39.— CONSTANTINOS C— IPI[hl]. Ilpotonal xate-

vcojiiov Kcovatavtivou Ç\ cpépovtoç otaupocpopov ocpatpav xal Eïprp'r|ç

(pepo\5oT)ç otaupôv. 'Ev tcô uéocp d'vco fxixpôç ataupôç.

"Ojt. * 1PINI— . . . AV— • 6T HA(;) Aécov V, Kcovotavtïvoç E' xal

Aécov A', xaflTJfievoi xatEvcojtiov. Aiarrjp. xaXrp

llj5X. Sabatier, XLI, 7 (Ôidcpopov).
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248. 'Aqy- 21, yQa\i. 2,20.— IhSMS XR1S]-[T]MS hICA. Siai-çôç ôii pdoecoç.

"Oji. [CONS]—TAhTIhO—S S IRIhl 6—C GSUbA— SILIS + .

Aianfo. uetçia. Sabatier, XLI, 10.

249. 'Açy. 21, yqol\l. 2,05.
—

"Ouoiooç. AianiQ. uerpia.

EIPHNH 797—802.

250. Xqvo. 21, oôhboç 4,42.— eiRIhH— bASILISSH. nçotoufi El^vi^ xate-

vcoîciov, (peçovaiiç atavpoqpÔQOv aqxnçav xai axavQOV.

"Ojt. eiPlhH—bASILISSH ©. 'Ouota jiqotojit]. Aianiç. xaXrj.

Sabatier, XLI, 12 (O àvxi ©).

NIKH<Î>0P02 A' KAI 2TAYPAKI02 803—811.

251. Xqvo. 22, ooXiôoç 4,44.— tilCI — FOROS bASILGC. npoiofif) xaievcojiiov

NixT|q>oQou aerà oxavpov xal eUrjuatoç.

"Ojt. STAVRA— CIS D6SPO ' 6. II()OTOuf) xatevamiov Sxavçaxiou

|i8Tfi aravpcxpopov ocpa'iQaç xal eUr^uaTOS. Aiatrjç. xahf\.

Sabatier, XLI, 17 (X àvti 6).

252. Xqvo. 19, oôXiôoç 4,38.— 'Ouoîtoç, dXXà àvti 6. AiatT|Q. xata].

Sabatier, XLI, 17 (X àvri G).

MIXAHA A' KAI eEODYAAKTOZ 811—813.

253. Xqvo. 21, aoXiôoç 4,35. — MIXAH [L] BASIL6'. npoto^fj xarevoimov

Mixai]X, (péçovtoç axavQÔv xal EÏ^rjua.

"Ojt. ©60FVLA—CTOS DSSP' X. FIqotout] QeoqjvXctxTOv xatEvco-

jiiov, qpÉçovtoç oxovQoqjoQOv aqpaïçav xal EÏta]|ia. Aiarrçç. xaAî).

Sabatier, XLII, 7.

254. Xqvo. 21, ooXiôoç 4,43.
—

'Ououoç, dXX' 6 àvti X. Aiar^ç. xaXîj.

255. Xqvo. 16, oe\iiooiov 1,84.— M IX—AHL bAS.
e

Ouoî(oç, dXXà q>ÉpEi uovov

axauQoqpOQOv o(païpav.

"On. . . ©] SOFULA. 'Ouoicaç, à)Xà cpépet uovov axavoocpoQov oqpatpav.

Aiar^o. xaXq. II (M.. Sabatier, XLII, 4 (ôidcpooov).

AEQN E' KAI KQNZTANTIXOZ T 813—820.

256. Xqvo. 14, rpeuiaotov 1,19.— L60-h bASILS. IIooTOufi avroû xaTEveojuov,

(pÉoovroç atavooqwQOv aqpatoav. 'Ev ta» Jteôicp ôeS. A.

"Ojt. CO-hSTANTI. IIpoTOufi aùtoû xaxEVcojriov, (pÉoovxoç axavpov. 'Ev

xà> Jieôi'cp ôe£. K. Auxxt}q. xaXi]. "Ayvcoaxov xâ> Sabatier.
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257. 'Apy. 23, (ôidront.) 2,05.— hlS[US] XRISTMS hICA. ZtavQÔç ëVi ftdaemç.

"Ojt. L60h—S COhST—AhTIN6 6—C 06M bA— SILIS.

Aiaujo. nalxi- Sabatier, XLII, 10.

258. 'Aqy- 21, yça\i. 2,10.— e

O|ioicoç. Aiccttjo. jxetqux.

259. 'Apy. 21, yqcl\i. 1,95.— 'Ojaoicoç. AiatrJQ. hetoî«.

260. 'Aqy- 26, (ôiatç^TOv) 2,78.— e

0^ouoç ë^Jtçoofiev, âXXà xatcaflev tfjç |3daetoç

acpcuoiôiov.

"On. +LSOh C6—COhSTAhTIh' 6h X : W 6V—S6b!S bASILI'

ROM'. Aiati'iQ. xahf\. Sabatier, XLII, 9.

261. 'Aqy- 24, 2,22.— c

On,oia>ç. Aiat. xaXrj. 'Eqrôapnévov xatà rf]v ^EQKpéçEiav.

262. Xodx. 24, TeoaaQaKovxavov[k\i\ov.— LGOh— S C—Oh . . Ilpo-co^a! xoite-

vcojtiov Aéovtoç xal Kwvaxavx'wov.

"Ojt. Méyci M, ov ixatépcoflev xiovrjôôv XXX— NNN. Kdta) of\[ia A xal

avo) atavpoç. Aiarrip. xakr\. Il(3?v. Sabatier, XLII, 13 (ôidqwoov).

263. XaXx. 21.— npOTOfial xatEvtojtiov Aéovtoç xal Kccvataviivov. 'Ev tÔ) [léocç

avec [xixpôç atavQoç.

"Oji. AK. "Avcdûev fiixpôç oTauQoç. Auxt. [XEtçia. Sabatier, XLII, 11.

264. Xodx. 21.— c

O(xoîcoç. Aiat^Q. [XEtQia.

265. Xatat. 17.— . . . ON. IIporofiT) Aéovtoç xatEvoojuov.

"Oji. ' — ON C • • IIqoto|.it) Kcovotavtivov xatEvoajiiov. Aiat. [XETOia.

Sabatier, XLII, 15.

MIXAHA B' O TPAYA02 821—829.

266. Xodx. 12.— Ml—XAH [A]. IToûro^T] aùtoû xatEvtojtiov, (pépovTOç otavpo-

(popov oqpalpav.

"Oji. Ml [X] AH A. IlpoTopiT) toi) atnoC ôfxoicoç. AiaTTiQ. xcdr].

^aivETOi ôv \\>v/r\ àç^aiov %qvoov xifibr\\ov vofuanaTOç.

Sabatier, XLII, 10 (xpuooûv).

MIXAHA B' KAI 0EO<Ï>IAO2 821-829.

267. Xqvo. 21, oôXifioç 4,39.— * MIXAHL— bASILGWS. IIqoto|u| xcctevwjuov

Mi^ar^ B', «pÉpovTOç oxavQâv.

"OjT. ©60FI — LO DeSP' + X. rip<H<)|li| XaTEVCDJllOV 0EO<pîXo»\ rpgpOYTOÇ

oTavoov. Aiat. xalf\. II (3X. Sabatier, XLII, 17 (dvù X oniotiev 6).
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268. Xqvo. 13, oôXiôoç(;) 3,78 (jtoxeoç nexdXov).— Ml—XAHL. 'Ojaoiooç.
v
O;t. 060— blL. . 'Opoiwç. Ai«t. xaÀï). Sabatier, XLII, 19.

269. 'Aqy- 25, Ye«|i- 2,10.— IhSMS XRIS—TWS NIKA. Sxauoôç bel pdoeco;.
v
Ojt. +mixa—hl s eeoFiLe ec ©eu— bASiLis romaiom.
Aiarf]Q. xaÂi]. Sabatier, XLII, 21.

270. XctAx. 19, xEooaoaxovxavoûji^iov.— . . . A—HL IIooTO|Aai xaxEvœjxiov

Mr/aT)X xal Seocp'ikov.

"On. MÉya M, ou xdttoOev ©.
v
Avco fnxpôç oxclvqÔç. Aiaxxjo. v.u/.vj.

271. Xatac. 18, TEaaapaxovTavovuniov.— c

O|ioi(oç, dXX'eji^Qooflev MIXA— Hl

AiaxT)p. xab'].

272. XaXx. 19.— 'Ofioîcoç, àXÂù .... HL • • • Aicittjq. uExpia.

GEO^IAOS 829—842.

273. Xqvo. 18, aoXiôoç ûjxoxcdxoç (àpxaïov xî[3ôt|Xov) 3,70. — ©GO — FIL. .

npOTOUTi ©EocpiXou, (péoovTOs axuuQO<pôpov ocpatociv.

"Ojt. ©6—OFILOC npoto[iT] xoû aùxoû, (péoovxoç oxavoov. A. ^etçia.

274. Xqvo. 14, oefiiooiov JUtgjb 1,85.— 06O—FILOC. ripoTO^f) aùxoû xaxEva)-

jïiov, cpéoovtoç axavQO<pÔQOv oqpaîoa.v
v
O;t. 06O— FILOC.

c

O|ioi(oç. Aiaxfjp. xaXvj. Sabatier, XLIII, 8.

275. Xqvo. 12, oeuiooiov 1,75.— 'Ouoîtoç. Aiaxr)Q. xcdi].

276. Xoua. 13, oeuiooiov 1,68.— 'Ououoç. Aiaxrjo. xaXf\.

277. 'Aoy. 24, yçn\i. 2,00.— IhSUS XRISTUS hICA. Stavoôç êm pdoecoç.

"Oji. +06OFI—LOS €C 06M — XPISTOS bASILGMS ROMAIOh.
AiaxiJQ. xaXt].

278. XaAx. 34, xEaaapaxovxavoûuuiov. — % • 06—OFILS bASlL . . I1doto[xt|

aùxoû xaxEvaWov, <pÉpovxoç ôuxXoûv axaupôv xal EÏ7.r|[ia.

v
Oji. Méya M, ou £xax£QO)9£v xiovtjÔôv XXX—NNN. "Ava) axaupoç,

xdxco 0. Aiaxrçp. xdkr\.

6E0$IA02. MIXAHA KAI KQN2TANTIN02 829—842.

279. Xqvo. 22, aô/aôoç 4,44.— % 0GOFI—LOS bASILG X. Ilooxoual xaxE-

vœ.tiov Oeo<ptÀou, (pÉpovxoç ôinXoûv axavoôv xal EÏXijua.

"Ojt. + MIXAHL S COhSTANTIh'. IlQoxoual xaxEvdmiov MixaT)X xai

Kiovoxavxivou. 'Ev jiéaco dva) uixpôç axaupoç. Aiaxr)o. xdkf\.
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280. Xqvo. 21, aôhooç 4,35.— 'Onoiooç, dM' è'nJiQoo9ev dvù X. Aiot. xaXr].

I1|3L Sabatier, XLIII, 16 (nixpôv ôidq>opov).

281. Xatat. 19.— 06O— FILOS bA . PIçoto^t] atJToO xatevcojuov, tpéçovroç

oxavQÔv.

"Oji. [M]IXAHA S CO .... riQOTOjAal xaT£vd)jiiov MixafjX xal Kœvotav-

tivov. 'Ev \iéocd dvco jxixqoç atavçoç. A. [.letçia. Sabatier, XLIII, 17.

©E0$IA02 " KAI MIXAHA 829—842.

282. Xqvo. 12, TQE(xioaiov 1,35.— 06— ObHL. IIpoTO^Tj «iitoO xarevcomov,

(péçovroç oxavQÔv.

"Ojc. — [MIX]—AHL bl_. OpoTOfif) Mixaf|À xaTEVtojuov. AkxttJq. aaXr\.

II|3X. Sabatier, XLIV, 2 (ôidqpopov).

MIXAHA F' KAI 0EOAQPA 842—857.

283. Xqvo. 20, ooXiÔoç 4,20.— MIXAHA S 06—ODORA. ripotonat xatevco-

juov Mi/aTjÂ. xal Oeoôcooaç. 'Ev tcp |xéocp à'voo nixpôç otaupoç.

"Oji. IhSMS X— RISTOS*. IÏQOTOur) xoî) Xqiotoû xatevcojuov, evXoYoûv-

toç xal cpÉQOvtoç EvaYYÉ^-iov xÀeiotôv eVi xov ax^dovç. AiartiQ. x.<xkr\.

Sabatier, XLIV, 7.

MIXAHA F novoç 856—866.

284. Xqvo. 21, ootaôoç 4,43.— H Ml—XAHL bASIL6. TIqotojxt] xaTEVtojtiov

MixarjÂ., cpéoovtoç Àd|3aoov.

"Oji. IhSMS X—RISTOS*. IIgoto^t! xatevcojuov XqiotoO toç dvcorÉocn.

AiatTJQ. xaXrj. Sabatier, XLIV, 12.

285. 'Aqy- 25, yQa\i. 2,14.— IhSMS XRISTMS hICA. ZxavQoç êjti pdoEtoç.

"Oji. MIXA-HA PISTOS M6GAS bA— SIL6MS ROMAIOh. Aicmfo

xaXrj. Sabatier, XLIV, 13.

286. 'Aqy- 25, YQaM- 1>98.— "Opioiov, âlV £cp{)aQ\iévov ttjv jiEQicpÉpEtav.

MIXAHA r KAI BA2IAEI02 A' 866—867.

287. XaXx. 14.— Ml— XAHA. IlQOTOfiT) xatevcojtiov Mi/ai^X, cpéoovxoç otavoo-

(pooov ocpaïoav.

"Ojt. bAC

—

[I] A6IOC. npotonT) BaoïXeiov ôp-oicoç. Aiatrjç. xata'].

Sabatier, XLIV, 15 (xpuoovv).

Oaivetai ôv t|n>XTl doxaîov y.ifibr\lov %qvoov vo\iio\xaxoç.
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BA2IAEIOZ A' KAI KQXZTANTINOZ H' 869—879.

288. Xqvo. 21, oôhboç 4,33 (ôiatç.).—bASILIOS 6T COhSTAhT AMGG b'.

IlQOTOiial avrwv xcuEvcomov, tpEQOvtcov ^léyav èv tcp uéoco xeifievov

ôutXovv oiavQOv.

"Ojt. -|- IhSMS XP R6X—R6GNANTIWM -+. 'Ir\oovç kx\ dgôvov xaxe-

vcojuov, evXoyœv xal (pépcov EvayyéXiov. Aian]ç. xaAr|.

Sabatier, XLIV, 22.

289. 'Aqy- 26, YÇa^- 2,85. — IhSMS XRI—STMS hICA. Stavpàç bà pdaEtoç,

fjç xdicoflev acpcutnôiov.

"Ojt. 4bASI — LIOS C6 — COhSTAhTIh' PISTV— bASILIS—
ROMSO'. Aiatiiç. dpiorr]. Sabatier, XLV, 1.

290. 'Aqy- 24, (Ôiuiqi|tov) 2,57.— 'O|ioicoç. Aiar^ç. xaArj.

291. 'Aqy- 24, YQa l
l - 3,08.— e

Onota>ç. Aicutjç. xaXr].

292. XaXx. 27. h bASILO— S COhST AMGG T. Baatteio; xat Kcovotav-

xïvoç xadrç|i£voi xutevcojuov, (péçovteç èv \iéa(o Xd^açov.

"Ojc. +bASlLO'-S COhSTAh-TlhOS 6h 0O-bASIL6IS ROMAIfth.

Aiarr)Q. uetçhcl Sabatier, XLV, 2.

293. Xcdx. 27.— r

O\ioi<oç. Aiar^ç. [Lexçia.

294. Xa/.x. 26.— 'Onoitoç. Ai«ut)q. hetoûi.

BA2IAEI02 A', KQN2TANTIX02 KAI AEÛN 870-879.

295. XaXx. 27. h L€Oh bASlL— COhST AMGG'. nçoTo^ai xctTevcoJuov

BaaiÀEiov èv tcô uéoco, Kcovoiavuvov xal Aéovtoç.

"On. 4 bASIL-COhSTAh-T S L60h 6h 0O bASILS-ROMGOh-*.
Aiaiî]ç. xaXij. Sabatier XLV, 5.

296. XaXx. 28.— "Eteçov ojaoiov ôioûq^tov (Acrçiaç ôiax^Q^oecoç.

AEÛN 7' 886—912.

297. 'Aqy- 24, YÇ«H- 2,82. — IhSMS XRI-STMS hICA. Stxwqoç km pdoetoç, fjç

xdtcoOEv acprutuôiov.
v
O*. 4.L6UUh—6h XUU ev— SebHS bASI— LeVS RUUMAIfth.

Aiaxi]ç. àpiatT]. Sabatier XLV, 12.

298 'Aqy- 24. YQ01
!
1 - 3,03.— "Eteqov ô|ioiov dçiotT)ç cboautcoç ôiotîiqt)oeo>ç.
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299. X«?.x. 26. \- LSOh bAS—IL6VS ROM. npoto^T) Aeovtoç xatEvwniov,

cpÉçovroç Ei7.r)[xa.

"Oji. +L60h—6h 06O bA— SILGVS R-0M60h. Aiar. âçioir).

Sabatier, XLV, 13.

300. Xodx. 28.— 'Ofxoiooç. Aicittîq. xahf\.

301. Xahi. 28.— r

O[ioia)ç. Aiar^c). y.akr\.

302. Xodx. 27.— "Ofioiooç. Akxttjq. [ietpia.

303. Xodx. 27.— e

Ofiouoç. Aictrrçt). \iexgia.

304. Xodx. 30.— c

0^oicoç. Aiarrçp. (.lEtcua.

305. Xcdx. 26.— 'Ofioitoç. AiatrJQ. xaXr\.

306. Xcdx. 26.— e

O[ioicoç. Aiarrçç). xodr].

307. Xcdx. 24.— 'Ofioicoç. AiaiTjQ. xcdrj.

308. Xcdx. 23.— e

O[xoîa)ç. Aicarçç>. HEtQttorciTT).

309. Xodx. 27. h LSOh bA—S— IL6VS ROM. Aécov xorôrjiiEvoç; Ut flçô-

vov xatEVcojtiov, (péooov hifiaçov.

"Ojt. 4- LGOh—6h ©eO bA—SILEVS R— OMeOh. Aua. fiETQia.

Sabatier, XLV, 14.

AEQN 7' KAI AAESANAP02 886—912.

310. Xodx. 28. hLeOh— S ALeiANDROS. Aéwv xcù 'AXÉluvÔçoç xorôrjuE-

VOl XOCTEVOÛJUOV, (pÉQOVTEÇ XdficiQOX EV TCO ^EOCp XEl'|IEA'OY.

"Oji. 4-LeOh— S AL€ZAh—DROS bASIL' ROM€Oh. Aiar. xcdfj.

Sabatier, XLV, 18.

311. Xodx. 26.— "Eteqov ofioicn', hetçhgotéckxç ôiatriQ^oEcoç.

312. Xodx. 27.— "Ete^ov ojioiov.

KQN2TANTIN02 Z' KAI ZQH 913—919.

313. Xcdx. 29. hCOhSTAhT' C€ ZOH b '. npotonal xatEvcoTtiov Kcov-

atavuvou xcù Zcofjç, cpeQovtœv LiÉyctv ev tcô |iÉaq> xei|ievov ôiîdoûv

mavQÔv.

"On. 4- COhS—TAhTIhO, C€ ZOH bA—SILIS RO— M€Wh.
Aiati](). [aeiqicx. Sabatier, XLVI, 5.

314. X«Xx. 25. "EïEQOV Ô[lOlOY, flETÇHWÉLmÇ ôl(Xt)l()»'|OEtl)Ç.
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315. XaXx. 26.— "Ereoov ouoiov.

PQMAXOS A' KAI XPI2T0<Ï>0P02 921—927.

316. Xova. 22, ooXiôoç 4,27 (buixQ^xoç).— ROMAh 8T XRISTOFO AMGG I.

riçoTO|i(ti xciTevtojriov "Ptouavoû xai XoiotCKpÔQOv, cpeQOVtwv \ûyav Èv

uÉacp xeÎjievov ôijiXoùv otai'QÔv.
v
0jt.

-I- |hS XRS R6X—R6GNANTIMM #. Xoioto; km Qqôvov xote-

vcojuov, evXoyibv xai (pÉpoov EvayyéXiov. Aiatf]Q. >idkf\.

Sabatier, XLVI, 12.

PQMANOZ A', KQX2TAXTIXOZ Z', ZTE$AXOZ KAI KQXZTAXTIXOZ 924—931.

317. 'Aqy- 25, Yoa|«- 2,68. — IhS'lS XRISTMS hICA. Sravoôç êjti pdoEGK,

ey/ov ev x(b uéacp ôioxov, èv a> JtQorouri xatEvcomov 'Pcofiavoû A'. 'Ev

R M
tcô ;teô£tp éxutéçwâev — . Katcoôev xov oravoov.

"Oji. — .;. — + ROMAhO,— COhSTAhT— STGFAhOS—06 COh-
STA'—6h XW b' R' v—. Aiattjp. xaXfî.

Sabatier, XLVI, 11.

PQMAXOZ A'. KQXZTAXTIXOZ Z' KAI XPIZTO<I>OPOZ 921—927.

318. 'Aqy. 25, YQa^- 2,80.— 'Ojioia EJiiYQacpfj g^urçooflev. Stauçoç km pdascoç.

Krttcoftev ocpaïQiôiov.

"O*. ROMAhO.—COhSTAhT'—C€ XPISTOF' €h eVS€— b'

bASIL' R'. Aiatfje. xataV Sabatier, XLYI, 14.

KQXZTAXTIXOZ Z' KAI PQMAXOZ B' 945—959.

319. Xqvo. 19, oôXtÔoç 4,39.— COhSTAhT C€ ROMAh AMGG b R'. Uqo-

to|ial afccîrv xatevamiov, cpEoôvHov uéyciv ev uéaa) xEÎfievov ôutXovv

axavgôv.

"On. -+- IhS XRS R€X R€GNANTIMM. I1qoio|U| tov Xqiotov, û>ç

ouvT]0a)ç. AiarfjQ. xaX^.

320. Xçva. 21, aôXiôo; 4,38.— "Eteqov ôjaoiov. A. xaXtj. Sabatier, XLVI, 18.

321. 'Aqy- 24, YQa|.. 2,56 (ôiârorjTov). — IhSMS XRI—STMS hICA. Sravpôç

km (3doea)ç, ey/ov èv tcô xévtocp àxttvuç xai elç xovç tqeù; {Joayiovaç kxé-

oaç gvxaQoîaç xeorduç.

"Ojt. -r-COhST, T
#
- nORFVROG'—Ce ROMAhO—€h XW €V-

S6b' b' RUUMeOh. Aianfo. xaÂr|.
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322. Xatac. 28.— ROMAh b ROM. nporo^où xcitevcdjuov Kcovotavtivov

naî 'PcojiavoD, q)EQ6vto)A' (léyav ev ^léacp xei(j.evov ôijiXoûv axavgôv.

"Oji. COh. . . .-.6 ROMAh—6h XRIST.-b' ROM€0\ Auiaiotov.

Aiar^y. [letQicDtdtîi.

323. XaXx. 28.— "Ouoiov axrautooç ôumiatov xal iaetoicotcutiç ôioitïiqtioecoç.

Sabatier, XLVII, 4.

PQMAN02 B' 959—963.

324. Xaln. 29.— -f R[WM]Ah bASILGVS RUJM. riporofiT) xarevcojriov avrotl,

cçéqovxoç Gxfjjttçov xai atauoocpÔQOV ocpatpav.

"Ojt. -i-RUJMA— h 6h 0€UU bASILeVS RUUMAlUUh. Amt. hexqio.

Sabatier, XLVII, 5.

325. Xcdx. 26.— "Eteqov ôfioiov uetqi(0t<xtt]ç ôiar))QrjoEooç

326. Xcdx. 25.—

327. XaXx. 27.—

328. XaXx. 27.—

329. XaXx. 26.—

330. XaXx. 28.—

331. XrxXx. 29.—

332. XoXx. 24.—

333. XcxXx. 25.—

334. XaXx. 24.—

335. Xcdx. 25.—

336. XaXx. 24.—

337. Xcdx. 27.— 'EjuYpa<p»| e^îti]Xoç. IÏqoto|£?| Toofiavoû, wç dvcotÉço). "Exei

ejiixojitj r] ÔTtioOiu ôSjnç d'AAov vo|iiauaioç.

"0;t. 'Ofioicoç tolç dvcorÉQO). 'En:' avroû e^ei Èmxojtfj f) È\i7iQOodia o\|mç

àKkov vou(a|i«toç, r)ç oœ^Etat r\ EJuyQcxcpfi jieqiE; bA— SIL€VS. .

AiatVjç. \iETQi(oxdxr\. Sabatier, XLVII, 5.

'Ev TCO EXÔoflÉVTl JIQO UVOÇ

xatcdoyco xov BpErravixoîi Mou-

cteiov (Impérial Byzantine coins

in the British Muséum, Tôji.

II, oeX. 455 - 456 xal 468) vjio

W. Wroth ta vo\iio\iaxa taûra

(dp. 324-336) ojioia djioôiôovtai

EÎç
e

Pû)[iavàv tov A'.
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NIKH$0P02 B\ OQKA2 KAI BA2IAEIOS B' 963.

338. Xqvo. 21, aoXiôoç 4,28.— NIKH^OP, KAI PACIA' AVr ' P P (xal ôX i

K P, œç îiapà Sabatier) [h\K. P(aoiÂeïç) ©((ouaicov)]. npotoual aùrwv

xaTEvœrciov, àvexovtoav uéyav êv uégcd xeiuevov ÔijtXoûv Gtavpov.

"Ojt. -f|NS XRIS R6X R6GNANTIMM. Ilooroufi toû Xoioroû xare-

vcojiiov, EÛXoyoûvTOç xal (pÉQOvroç EvayY^iov xXeiotôv ejt1 toû orrjdovç.

Aiatî]D. xaXrj. Sabatier, XLVII, 11.

NIKH<î>OP02 B' <Ï>QKAZ 963—969.

339. Xqvo. 22, ooXiÔoç 4,35. 1- 06OTOC b'H0 hICHF. D6SP\ Uqo-

xo\xi] ©eotoxou xal NixrjqpoQOv 4>a)xà xarEYtojriov, dvf^ovtfov fiÉyav ëv ^éaco

xeiuevov ôircXoûv oiavQov. 'Exoteqcoôev TTJÇ XE(paXf)Ç TT|Ç 0EOTOXOV ^ 0,

"Ojï. 4- IhS XIS R6X R6GNANTIVM. IÏootout| Xoiaroû xarEvâmiov,

EÛAoyoûvTOÇ xal <pÉoovTOç Eï'ayy£?aov xtaiotôv ejù toû aTf]0ovç.

AiaTT]o. xaÂt). Sabatier, XLVII, 12.

340. 'Aoy. 24, yçau. 1,80 (okuotitov). \- IhSVS XRI—STVS hICA. IlXai-

mov oTavQOEiôéç, èm oravpoû |i£Ta pdaecoç. 'Ev tcô 7tXaiaico jtqotout]

Nixi^oqov OoDxà uetù toû ôvouaroç ExaxÉQtoflEv _

v
O;r. — /. h hICHF.— 6h XW VAT.— CRAT, 6VS6.—
bASlL6VS—RUUMAIO) '. Aua^ç. UETOta. Sabatier, XLVII, 13.

341. 'Aoy. 24, yoau. 2,58.— "Eteoov ôuoiov (ôkxtotit.) uETQiwTÉoaç ôianiQ^oEcoç.

IQANNHZ A' T2IMI2KH2 969—976.

342. Xqvo. 24, aoXiôoç 4,39. |- 06OTOC bOHO' IUU, D6S'. Ilooroual

xaTEvcajtiov 'Icodvvov, o>fqovtoç uéyav ÔijtÀoûv aravoov, xal ©eotoxov

OTEcpoûoT|ç aûrov. "AvcoOev \>Eia x^Iq EvXoyoûaa xov avTOxoaTopa. Plaça

TT1V 0EOTOXOV ÔEt. —

"Ojt. 4- IhS XIS R6X R6GNANTIMM. nooTOuii Xokjtoû xaTEvco-

Jtiov, evXoyoûvtoç xal (pÉoovtoç EvayyÉXiov xXeiotov eji! toû arrjôovç.

Aiarrjo. xaXrj. II(3X. Sabatier, XLVII, 17 (uixoôv ôidtpooov).

343. Xqvo. 22, ooXiôoç 4,38.—'Ouoicoç EUJioootev, alla D6SP ' tô ôè m «V(°-

&EV TTJÇ 0EOTOXOV.

"Oji.
e

Ouoûoç. Aiarrjo. xuXrj.
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344. 'Àçy- 24, yça\i. 2,69. — + IhSMS XRI—STMS hICA *. Sxavooç em

SdoECDÇ, ev a> ôiaxoç UExà tf|ç Jipoxoufjç xaxEvaîjuov xoû 'Iamvvov xal

tov ôvôuaxoç avxoû ExaxÉpfoOEv

"Qw. 4- lUJAhh'—6h XUU AVTO—CRAT' eVSeb'-bASILGVS—
RUUMAIW %'• —

. Aiaxrjp. xaXTJ. Sabatier, XLVII, 19.

345. 'Apy. 20, yça\i. 195.— "Eteqov ouoiov.

346. 'Aqy- 22v YQa ^
1 - 2,22 (ôidxo.).— "Exeqov ouoiov. Aiaxrjp. xaXf).

347. 'Açy. 21, YQa M- 2,09.
—

"Etepov ouoiov. Aiaxrjp. xaXrj.

ANQNYMA xotcÉatoi ictô Toi\iiaxr\ xal xœv ôiaôoxwv avtov fiéxQ 1 'Io«axCov A' Ko|rvr|voîr

348. Xa\x. 35. \- 6MMA— NOVHA. npoxofir] xaxEvuWov toû Xpiaxoîj, qpé-

povxoç EvayYé^iov xÀEiaxôv ejxi xoû axrjôouç. 'Exaxépcoïkv \Q—XC-
"Ojx. IhSMS—XRISTUS—bASILGMS—bASILS.
Aiaxrjp. xaXf). Sabatier, XLVIII, 5.

349 - 360. Xodx. 28 -35 heqikov. Acoôexcc ëxeça o^ota àjxoxExpiuuéva.

361. Xcdx. 30.— -f 6MM[A]—[NOV]HA. ripoiouri xoîi Xpiaxov ôuoîa xfi âva>-

téoa). ]c—XC êxax£Qcox>ËV.

1S —xs
"Oji. Sxavpôç ejxi (3doecoç, ov éxaxÉpwflEv bAS— IL6- Aiax. jiExpia.

bAS— IL6
Sabatier, XLVIII, 2.

362-369. Xatat. "ExEpa ôxxœ xrjç aùxfjç Jiepijrov ôiaxriprjaEOoç xal tov afjxoû

œç è'YYiaxa jxeyÉôodç.

370. Xatat. 28.
—

'Onoicoç È'uJtpoafrEv.

"Ojx. SxauQÔç loooxeXr\ç, xoouoÛuevoç ôià aqpaipiôîuw. fIÉQi| —
NI— KA

Aiom]Q. nETQia. Sabatier, XLVIII, 4.

371-374. Xcdx. Téooapa exeocc ouoia, uExpiaç xal |j.Expia>xdxr|ç ôiaxrjprjaEu)ç xal

xoû aitroù jiEpiJtov uEYÉftovç.

375. XaX. 31.— 'Ii|ooî3ç ejiI flpovov xaxtvcomov, (pépcov EvaYY^tov.
"Ojx. 1 IS—XS—bASIL6—bASIL. Aiaxrjp. u£xpiaudxr|.

Sabatier, XLVIII, 4.

376. Xutac. 28. — \q—XC EKaiépooOKV jxpoxouf|ç xov Xpiaxoû, cpÉpovxoç EÏXi|uu.

"On. MHP—0V« npoTO|if| xîjç ©eoioxou xaxEvwmov, 8cO{tétfr)Ç

Aiaxrjp. \iexQ\.a. Sabatier, XLVIII, 10.
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377. Xatat. 27.— "Exeqov ôuoiov xfjç avxfîç jteçi^ov ôiomiQf]aE(oç.

BA2IAEI02 B' KAI KQN2TANTIN02 H' 976—1025.

378. Xqvo. 25, oôhboç 4,14 (ôidxoiixov). j-bASlL C COhSTAhT b R. Iloo-

xo|acù xaxEvcomov BaaiÂeîou xal Kwvotciyuvoi', cpeQovtwv (.igyav èv xâ>

uÉacp xeiuevov xoutXovv acavoôv.

"Ojt. -4- IhS XIS R6[X R'eGNANTIhM. IlQoxo[n| xacevéxtov xoû Xoi-

atoû, cpÉQoxxoç EùayYÉXiov xXeiarùv km xoû oxîjfloi'ç. Aiuxrço. xaXïj.

Sabatier, XLVIII, 10.

379. Xquo. 27, oôXiôo; 4,32.

—

'O^oiod;, âXX' oï |3aaiÀ.£Ïç (pépoumv à/rXoûv oravoôv.

"Oji.
c

O\ioioiç. Aiaxrjp. xcxXtj. Sabatier, XL\"III, 14.

380. 'AoY . 30 (ôtdxorix.) 2,60.— 6h TOVTUU hICAT' bASlLGIC CUlhST.
Méyaç axaupôç km j3dnpo); juc' àxxîv<ov, è'y/ov tlç tu âxpu x(Ïjv xpifôv

Ppaxiovcov xtocuaç EYxuQaïaç. 'ExaxÉQtoflEV aï jrpoxouui BaoïXeiov xui

Ktovaxavxivov.

"Oji. -4- bASIL'—C CUUhSTAh . — nORFVROÇ'—niSTV bAS—
RUUMAIU/. Aiari'iQ. xuh\. vSabatier, XLVIII, 15.

381. 'Aqy. ^- YPa !
1 - 1.9ô (fiidcQî)tov).— "Ojioiov u£tpift)ruxr|ç ôiaxijpTJoEcoç.

Sabatier, XLVIII, 16.

382. 'Aqy. 21, YQ rt
l
l - 1»96.— "Ojioiov. AiaxTJQ. uexqî«.

383. 'Aqy- 24, YQa l
( - 2,35.— "Ouoiov. Aiaxi]Q. uexqîu.

384. 'Aqy- 25, YQa l
l - 2,44.— "Ouoiov. Aiaxt'iQ. uexqici.

KQN2TANTINOS H' 1025—1028.

385. Xqvo. 25, oôhboç 4,35. \- CUUhSTAhTIh bASIL€VS ROM. IlQoroui|

Ktovaxavxivov xatEvtôjiiov, (pEpovxoç XdPaQov.

"Oji. 4- IhS XIS R6X R6GNANTIhM. ITqoxouî| xaxevtojiiov xoû Xqi-

axoû, (pÉQOvxoç EûaYYÉXiov xXeiotov èVi xov oxtjôoxiç. Aiaxi]Q. v.aXr\.

Sabatier, XLVIII, 20.

PQMANOS T' O APrYPOS 1028—1034.

386. Xqvo. 25, ooXiôoç 4,37.— 0C6 bOHG'—RUUMAhW.— T<ouavôç ïoxct-

uevoç xaxExcojtiov, (pÉQCOV ocçalgav axoa'QO<p6QOv, atE(p6u£voç vjtô xf\ç

Oeoxoxov taxablevi|ç* jkxq' avtf] âvco m .

v
Ojt. -j-lhS XIS REX RGGNANTIhM. 'ItjooPç km «çôvov mncvaxtov,

q)Épa)v EûuyyÉ/aov xXsioxov eqeiÔouevov ejii xoû yovuxoç. Aiur. xaÀi|.

Sabatier, XLIX, 2.
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387. Xçvo. 24, ooXiôoç 4,32.
—

'Onoiooç. Aiarrjp. xaXrj.

388. Xqvo. 24, aôXiôoç 4,22.
—

'Ouoûoç. Aiarrjç. fierpia.

389. Xqvo. 24, ooàiôoç 4,15 (ôkxtqtit.).— e

Of.ioia)ç. Auutjq. jietqioi.

MIXAHA A' 1034—1041.

390. Xqvo. 25, oôfoboç 4,42.—
-J- MIX—AH— L bASILGMS RM. nçotouf)

MixarjX xatEvwmov, qpÉQOvtoç Xd|3otQOv xal aravQoepoQOv acpaTpav. "Avco-

Oev dtia yeiQ Evkoyovoa avxôv.

"Orc. -f- IhS XIS RSX REGNANFIhM. npoTO|ifi xatEvcojriov Xqiotoù,

EvXoyoûvtoç xal (pÉQOvtoç ïïvayyiXyov xXeiotov etù tov atrjftouç.

AiatT)Q. xaXrj. Sabatier, XLIX, 3.

391. Xqvo. 28, oôXiôoç 4,40 (ôidtQr]T.).

—

e
0^oicc>ç. AiarrJQ. xaXrj.

KQN2TANTIN02 0' O MONOMAX02 1042—1055.

392. Xqvo. 27, aoL 4,35 (oxixponoç).— -fCUUhS—T—AhT—bASILSMS R M.

ripoTOjif) avtoû xottevcojuov, cçéqovtoç oxavQOv xal atavQCKpopov oqpaïpav.

"Ort. -h IhS XIS R6X RSGNANTIhM. neoTop) Xqiotov, â>ç ouv^œç.

AtfXTTJp. xaXrj. Sabatier, XLIX, 5.

393. Xqvo. 26, aoXiôoç 4,33 (axi'cpcoTOç).— "Ofioiov fiETQiootEQaç ôicxtîiqtj oeccç.

394. Xquct. 26, ooXiboç 4,32 (axucpœtoç).— "O^oiov xaÀfjç ôiaTï|Qf)OEa)ç.

395. Xqvo. 28, aoXiôoç 4,23 (oxvqpcotoç Ôicitqt|toç).
—"O^oiov nETQtOTÉpaç ôiarrjQ.

396. Xqvo. 26, aôXtôoç 4,02.— e
O[xoicoç, âKKà cpÉQEi Xd^açov dvd atav()oi3.

AiatTJQ. •x.a'hr\.

397. 'Aqy- 28, (ôictTQT]Tov) 2,18.— MHP

—

©V. "H ©fotoxoç toranÉvi] xal ôeo-

HÉvî], nÉQit -4- ASCnOI—NA CU)ZOI[C'J.

"Oji. 'O (3aoiXEi)c; KwvoTavtlvoç ïatdfXEvoç tv oTçaTiGmxjj jtEQi(3oXfj, qpÉQarv

Haxçov otai)QÔv xal o^dfli]v. I1éqi| 6VC6PH— M[ON]OMAXON =
Aéonoiva ocbÇoiç evoefir} Movojuâ%ov. Aiar^Q. ^etQÎa.

Sabatier XLIX, 11.

398. 'Aqy- 28, (oxvcptotôv) 2,65.— K6 POH06I—TW CUJ AOVAUU. riégi^

0EOTOXOD îorOp.ÉVT]Ç XOTEVWJÏlOV ÈjÙ Po^QOEIÔOVÇ t>JtOJTOÔlO\\ &eO|iéVT|Ç

MHP ©V ÉxatÉçcodEV.

"On. . UJNCTAN—A6C . . TH. K<ovaravnvoç ô Movo^axoç xatEvamtov

Iv otpaTKorixfi jceQiP<>Xfj, rpépcov nanyov oiavQGv xal ajidflr|v.

"Ayvojotov icj> Sabatier- ëteoov nuçù. Frôhner Catal. coll. Photiadès ùoiO. 489.
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6E0AQPA 1056—1056.

399. Xçva. 22, aoXiôoç 3,50 (ôiarQ^tov). — -|- 06OAUUPA AVrOVCTA. 'H

©eoôcopa xai f) ©eotoxoç loxd\xevai xaTevcojuov. m—q ExaTÉçav&ev tîjç

©eotoxov.

"Oji. IhS XIS R6X— R6GNANTIL|M. Xqiotôç ïard|iFvoç xatevaimov

èVt PaOQOEiôoûç vîconobiov, (péçcov EvayY£A.iov. Aiat. ueiQia.

400. Xçva. 26, aoXiôoç 4,20 (ôidtpiiiov).— e

Ouoîa>ç. Auxttjç. uerçia.

Sabatier, XLIX, 13.

I2AAKI02 A' KOMNHNOZ 1057—1059.

401. Xqvo. 26, ooXiÔoç 3,93 (oxiKponôç Ôia^t.). \- ICAAKIOC— PACI6VC
(ovxco) RUJM. 'Ioadxioç ïaiduevoç xatevaWov.

"Ojt. IhS XIS R6X—R6GNANTIMM. Xçiaxbç èn\ iïçôvov, àç ovvVîflcoç.

AianiQ. uerçia. Sabatier, XLIX, 17.

KQN2TANTIN02 I' O A0YKA2 1059—1067.

402. Xçva. 26, ooXiôoç 4,35 (oxvqptDtoç). |- KUUN PACIA— O AOVKAC.
KcovoravTÎvoç latauEvoç xaievàmiov, (péçtov Xd|3apov xai OTavQocpopov

acpaîçav.

"Oji. + hS XIS R6X—ReGNANTlqM. Xçiaxbç bù dçovov, a>ç àv<o-

Tépco. AiaiTJQ. xaÀrç.

403. Xçva. 27, ooXiôoç 4,35.— 'Ououoç. MerçicoTÉpaç ôiaTi]Qt]0E(D<;.

404. Xqvo. 26, aoXiôoç 4,00 (SidtQTita^ axtupavroç). (- KUJH PACA — ÏO]

AOUKAC. 'H 0£Otoxoç trréqpovaa tov naç' aûtrj totauevov fiuoikéa.

M—[©] avco.

"Oji. 'Ouoîgoç tô> àvcotéQco. AiatTJp. uEtot'a.

KQN2TANTIN02 I' O A0YKA2 KAI EYAOKIA.

405. 'Açy. 28, YQ«n. 2,42.— 6N TOVTU) NIKAT6— KUUN KAI 6VAOKIA.
2tai>QÔç en! fidoeax; uet' àxriva)v xai êyxapoîwv xeçaicôv eîç xà âv.ga

tcôv Pçayiovcov. 'Exatéçcoflev Sv auixçcp ai rcçotouai KcovotavTivov xai

Evôoxiaç.

"Oji. + KUUN— S 6VAOKIA—niCTOI PA—CIA6IC PUU— MAIUJN.
AiatTJQ. xaXt'j. ('AvéxÔotov).

EYAOKIA. PQMAN02 A'. MIXAHA. KQN2TANTIN02 KAI AXAPONIKOZ.

406. Xqvo. 30, aôhboç 4,35 (axvqjwtoç). h PUUMAN — 6VAOKIA. Xçiorôç

latduevoç xatevcojuov, otécpwv toùç ôtîo j3aaiXetç ïatauévovç exatépwôev

avtov.

21
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"Oji. KUJN—MX—ANA. Kcovotavùvoç MixafjX xal 'Avfipovixoç urtaue-

voi xatevoûJtiov ô kqwtoç cpéçei Xdfiaçov, oï ôè aKkoi oxavQoepôçovç

aqpaiçaç. AiairJQ. xaXrj. Sabatier, L, 11.

407. Xqvo. 26, ooXiôoç 3,93 (axvqpwioç). — "Eteqov ôjioiov netçicDTÉQaç ÔiarriQ.

MIXAHA Z' A0YKA2 1071—1078.

408. Xqvo. 32, ooliboç 3,83 (ôkxtqtit. axiKpa>T6ç). (- MIX—AHA— PACIA6.
IIpoTOuf| atuoû xatevcomov, cpépovtoç XàfifXQQV xal atauQoqpOQOV ocpaïpav.

"Oji. Je—XC. npotouf) xov Xqvoxov xatevœjtiov, evXoyow'Toç xal cpéçtov-

toç EùaYyéXiov xXeiatôv ejù xov oxr)&ovç. Aiat. (j,etQia.

Sabatier, LI, 14.

409. Xqvo. 31, ooXiôoç 4,35 (ôkxtqt]toç).— "Eteqov xaMirépaç ôiairiQrjaeoûç.

410. Xqvo. 28, aoXiôoç 4,22.
—

'Ojxoicoç ëujtQoafrev.

"Oji. je—XC Xqiotoç êjtl {Iqovou, euÀoywv xal cpÉQUtv EvaYYÉÀiov.

AiairJQ. xaXrj. Sabatier, LI, 4.

411. 'Açy. 33, yQa\i. 2,90 (axiKpcoTov).— -f MIXAH—A8KAC. Mi/afiX loxd\ie-

voç xaTevcojtiov, qjÉpcov otaiiçôv xal eïXrj^a. Ae|iql âvco 9eia ye\ç evXo-

Yoûaa avtov.

"Oji. ÏC—XC—U) 6—MA— N«—HA. npoioui) xov Xqiotoî), (pépov-

toç eï^Tii^a xal ev'Koyovvxoç. Aiaxr\ç. xaXfj.

MIXAHA Z' A0YKA2 KAI MAPIA.

412. Xqvo. 21, aoXiôoç 3,95.— -|- MIXA HA— MAPIA. IIpOTO|ial avtâiv xate-

vcdjiiov, (peçovrcov [xéyav ev t<p uéoep oxavçôv.

"Oji. -}- 0K6—POHO . IIqotout] tfjç ©eotoxov, qpEQOvoT]ç ôi'âjAq>OT£Q0)v

twv xeiQ^v ôiaxov, êv
<f> jiQOiOfni toû fioéyovç. MHP—0V éxatéçcoôev.

AiarrJQ. xaXrj. Sabatier, LI, 9.

413. 'Apy. 22, yqojx. 1,75.— 6N TOVTUU NIKA—MIXAHA KAI MA. 2tav-

qoç fier* dxtivcov èVi (3do£(oç, e'xcov EyxaQaïaç xEQataç eîç ta dxQa td)v

(3paxiovo)v.
c

ExaTÉQO){)ev xateo ai jiQOtoual Mixaï]À. xal Mapiaç.

"Oji. - + -MIXAHA-KAI MAPIA-niCTOI PA-CIA6IC PUJ-MAIUUN.

AiatTJQ. xaWj. Sabatier, LI, 11.

414. 'Aqy- 24, YQaM- 2,10.

—

"Eieqov ôuoiov [AETQiœtÉpaç 8iar»|QTJaea)ç.

415. 'Açy. 22, yQa\i. 1.52 (ôidiQr)tov).— "Eteçov ueipioùtÉçaç ôiati)Qj']oetoç.
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NIKH*OP02 r O B0TANEIATH2 1078—1081.

416. Xpvo. 28, ooXiôoç 4,18 (oxvcpcoxôç oidxoi|xoç). — -\- NIKH<t> A£C—TUJ

bOTANIA.
eO (3aaiXeùç ïoxduEvoç xaxevoamov, cpéocov Xd(3aoov xai

oxavoocpopov o<paloav.

"Oji. |C— XC. Xqioxoç êjtl ftoovov xatEvamiov, EvXoycôv xai (çéqwv

Evayy£7aov. Aiaxrjo. xaXf).

417. Xçva. 29, oôXiôoç 4,30 (oxvcpcoxôç). — "Exeqov ôjioiov uExoianÉoaç ôiaxrjp.

418. Xpvo. 30, ypau. 4,39.— "ExEpov ôuoiov. Sabatier, LI, 16.

419. XaXx. 24.— |Q—XC Xpioxôç xaxEvcojtiov îoxuuevoç êv uÉocp ôvo doxépcov.

"Oji. jxÉpi£ uEydXov doxépoç Iv xvxÀcp. Aiaxfjp. UExpîa.

Sabatier, LI, 18.

420. XaXx. 27.

—

"Exeqov ôuoiov uExpionÉpaç ÔiaxripTJoECùç.

421. XaXx. 28.
—

"ExEpov ôuoiov.

422. XaXx. 26.
—

"ExEpov ôuoiov jiExpicoxdxr|ç ôiaxiiprjoEcaç, È(p' ov è'/ei ejuxojitj

EXEpov Èx xoov dvcovvucov tû>v Aaxivaw (3aoiXÉa)v BvÇavxiov.

AAEHIOS A' K0MNHN02 1081—1118.

423. Xçva. 30, ooXiôoç 4,35.— -f K6 P[Oj— H06I, jtéqi| Xpioxov êjtl ftpovov

xutevcojuov, EvXoyovvxoç xai cpépovxoç Evayy£A.iov. jç—XC éxaxépoudëv.

"Ojx. a—A6— XIUU—A6C—nOTH—TUJ—KOM\H— NUU, xiovijôov

ExatÉçcoOEv avxov ïoxauévov xcitevcÔjuov, cpépovxoç Xd|3apov xai oxuvpo-

opopov ocpaîpav. Aiaxfjp. xaXrj. Sabatier, LII, 2.

424. Xqvo. 34, ooXiôoç 4,35.— "Eteqov ôuoiov, uExpitoxépaç ôiaxijp., oxvcpcoxôv.

425. Xqvo. 32, oôXiôoç 4,35.— "Eteqov ôuoiov. Aiaxïjp. xaXï].

426. Xqvo. 26, ooXiôoç 4,65 (oxvcpcoxôç).— "Ouoiai Ejxiypacpai. Xpioxoç ÏoxduEvoç

xaxEvamiov, cpépcov EvayyÉXiov.

"Oji. AA6—A6C—TUU KOI^HNO— O KT (=ô dyioç Kcovoxavxïvoç).
eO *AXÉ|ioç xai ô dyioç Kcovoxavxïvoç ïoxduEvoi xaxEvcojxiov, cpÉpovxEç

ÔijtXoûv oxavpov xeiuevov ev xcô uÉocp. A. xaXt). Sabatier, LU, 17.

Tù (péçovra xôv aytov KcovotuvxIvov .-raçà xôv aùroxQdxoQa vo(uofiaxa xdaaovxcn vûv \mb

xoù x. \Y. Wroth (Catal. Brit. Mus.) eiç 'A^eçiov I" xôv "AyyeXov.

427. Xqvo. 28, ooàiôoç 4,30.— 'Ouoicoç eujxoooOev.

UU
'Oji 'Ouoicoç, dMà AA6 21UJ A6Cn xai ^ Aiaxrjpiioiç xa/U).
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428. Xgva. 28, ooXiôoç 4,06.— "Eteqov ôfAoïov aï ÈJtiyoaqpai fjfAiE|iTTiA.oi.

429. Xova. 28, ooXiÔoç 4,00 (axuqpcDxoç).— e

OjiOicoç ëfurçoodev.

"On. AA6 5IUU A6CnO— TUU riOP(|>— ^ (=ô dyioç KfovoTavtlvoç.

'AXé^toç xal dyioç Ktovotavtlvoç ïoidnevoi xaxEvcojnov, (pépovTEÇ ôuiXoîiv

oxavgôv. AiarrJQ. xaXt).

430. Xoua. 26, ooàiôoç 3,52 (axiKpcoTOç).— ~\ç—XC Xqiotoç xaTEvamiov ïotd-

p.Evoç~ qpÉQ(ov EvaYyéXiov.

"Oîi. AAS2IOC—O KUUNCTAN. 'AXÉÇioç xal dyioç KcovotavTtvoç, œç

dvcoTÉQCo. Aiar^o. xaXrç. Sabatier, LU, 16.

431. Xgvo. 28, ooXiôoç 4,10.— "Eteqov ô[xoiov.

432. Xqvg. 31, ookôoç 4,35 (cxucpcotôç ôidtoriTOç).— MHP

—

©V. 'H ©eotoxoç

ETti ftpôvou, qpépovaa Jipô xov oxx\dovç jtqoto|at]v xov PoÉtpotK Èv ôidxcp.

"Oji. a—A6— SlUi—A6K— no—T-TOJ—KO—m— H. Kiov^Ôèv

êxatÉpcoflEv auTOi) loTa^Evov xatEvamiov, q)épovTOç oxfjjupov xat atav-

poqpopov acpalpav. Aiarrjp. xaÀV). Sabatier, LU, 1.

433. Xpvo. 22, ooXiôoç, 4,47.— "Eteqov ôuoiov.

434. 'Açy. 28, ypaji. 3,75 (jtaxéoç nexalov).— fMHP]

—

©V. npotojxT) ©eotoxcvu

ÔEO(J.ÉVTlÇ, [lEtà JtQOTOfifjÇ TOÎ) PçÉqpoDç ev ôioxtp.

"On [AA6 2IUU A6C]nOTH jiéqi2; 7tQOTOnfjç aiitoû, <péqovtoç axf|jrTpov

xal ocpaîpav oTauQO(poQov. Aiati]Q. [iETQia. Sabatier, LU, 8, 9.

435. 'Aoy. 29, YQ<x\i. 3,90.— Xqiotoç ejù Aqovou xaTEVoojuov, cbç ovvtj^coç.

"On. AA6[2]—A6C. .

c
Ouoia)ç. Aiat. uetqux. Sabatier, LU, 13.

436. XaXx. 28.— IiQOTOfXT] 'Ale^iov xaTEva>mov, \iexà Xafiâçav xal oiavQoqjÔQOv

acpaÎQaç. A ôe£iâ dvco.

"Oji. \Q—XC éxatÉQco^EV aTauQOV ^et' âxTivcnv ejtI (3doEO)ç. Aiat. xaAi].

Sabatier, LU, 22.

437. XaXx. 27 (axuqxoTOv).— A— ...—A6C—n[0]—TH— C. 'AXS-ioç îotduE-

voç xatEvœjiiov, qpÉQtov oxavçbv xal Ei7.ï]fxa.

"Oji. MHP—0V. 'H ©eotoxoç ejù ûqovov (3QE(poxoatovaa. Aiat. fAETpia.

IQANNH2 B' KOMNHN02 1118—1143.

438. Xovo. 30, ookôoç 4,37 (axuqxotôç ÔiaTQ.). |- K6 PO— HOCI. Xqiotoç

km ûqovov xatEvcojtiov, qpépcov EvaYY^iov. ÏC—XC ExaTÉoayftev.
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"On. IUJ—A6C—nO—TH doiartQÇ xiovijôov. 1mém\Ç lardurvoç xai£-

vœxiov, oiEcpouEvoç ujto rfjç ©eotoxov latauevri; jraç* aviô). v©— S-M
exatÉQcoÔEv rrjç xecpaXfjç rfjç Beotoxov. A. xaXf}. Sabatier, LUI, 11.

439. Xçva. 30, aoÀiôoç 4,38 (axv<pti)TÔç ôicitq.).— Je—XC. Xçiotôç lai ftœxov,

ruXoYtôv xai cpÉçxov EvayYÉXiov.

"O*. [ïJQj—A[e]c. . .—[nop]<|) Ypor—mhp—ëv. e
Ouoia>ç.

Aiaxiiç. jietqux. Sabatier, LUI, 12.

44«». Xqvo. 27, oôXiôoç 3,87 (oxvcpGttoç).

—

"Eteqov ôuoiov uETQicDTEpaç ôiaxt|QT]0.

441. XaXx. 28.— IC—XC. IIçoxout) xoû Xqiotoû xaxEvcôjuov.

"Oji. I(JU A—6C—nOT JtÉQi^. ripoxouT) xatEvcornov avxov, (pÉçovxoç

axfjjCTQOV xai axavç)o<f>6çov oqjatçav. Aiatr|Q. xaXrj.

442. Xft/.x. 29.— 'Ouoitoç EUJrçoffÔEv. "Avev EJiiYeaqjfjç.

"Oji.
c

Ouoi(oç, dÀÀ' dvxl oxrçjtxpov axaupov.

443. XuXx. 26 (oxuqHotôv).— MHP

—

©V. 'H ©eoxoxoç ejù d(6xou xaxevwjtiov

j3Q£<poxQatovaa.
v
Ojt. [ïïûj_[a]€C—[no]—t—h—[no]p—0v—po—re—nh—t.

eO avxoxçdxcoQ îoxduEvoç, cpÉQcav XdfiaQOv xai oepatpav. AtaxfiQ. xaXrj.

Sabatier, LIV, 1 (EUJip.) xai 3 (ôjuoôev).

MAXOVHA A' K0MNHN02 1U3—1180.

444. Xçva. 32, ooâiôo; 4,25 (xçîç ôidtpiito^). 1- K6 PO— H©6I. Ileoxouf]

Xqiotov aYEVEÎo\', EvXoyoûvxoç xai <péqovxoç EvaYyÉXiov ejù tov orn^ovç.

JC XC EXaTEQtoflEV.

"On. MA—N8HA—A6C—HO—TH—TUU—nOP—0V—POr—NH-
— T. Kiovi]ôôv éxaxÉQGadEv xov MavoufjA. îatauévou xatEvcojtiov, cpÉpov-

xoç À.df3aQov (r\ axfjjtxpov) xai axavçtxpoQOv oqjaïgav. AeÇuï avto d£ia

XtiQ evKoyovoa avxô\. AiaxTjp. xaXrj. Sabatier, LV, 5.

44r>. Xqvo. 32, ooXiôoç 4,03 (oxuqxoxoç).— 'Eieoov ôuoiov, àDS excov tî]v ojii-

oôev ÈjtiyQatfi]v agiota ôiaxi]QOvuÉvi]v xai dvxi TUU uovoYQdqn] ua TUJ.

Atar^o. xoXtj.

446. Xqi»o. 31, oôÂiôo; 4,42 (oxvqxaxôç).— ]ç—XC- Xpiaxôç xaxEvoomov îard-

uevoç êv uÉaq) ôt'o datÉotov.

"On. MA—N#HA—O G60AUU— PO. MavoufjX xai dyioç ©eoôcdooç

îatduEvoi xaxEvcojiiov, (pÉgovxEç uÉyav ÔijiXovv axavpov. Aiaxi^p. yahf\.

Sabatier, LV, 2.
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447. YQajA. 7,38.

—

"Eteqov veooteqov xaA.xoùv gjujjQvaov, x^tov xi|3ôr]Xov.

448. Y(?aM- 4,37.

—

"Eteqov yecoteqov dpvvooûv, yvxbv xi|3ôi]Xov.

449. Xqvo. (t^extq.) 32, aôXiôoç 4,00 (oxucpcoTOç).— fc—XC. "Ouoioi. tujioi.

"Ojt. MAN8HA doiat. ex tû>y xdtco, • O—-06OAUUPO ' ôe|iâ xiovt|Ô6v.

"Onoioç rurcoç. Akxttjq. %a\v\. Sabatier, LV, 2.

450. Xquo. (tjàextq.) 31, ooXiôoç 4,30.— "Eteqoa' ojaoiov ^ETOiooTÉDaç ôiatTiQ^o.

451. 'Aqy- 30, YQafi. 3,93 (oxvqpwtôv ôkxtqi|toa').— ]q—XC nçoto^T) toû Xqi-

otoû xatevcojtiov. [-4-K6 PO] JtÉQi|.

"Ojt. AMHT. . — "Ayioç Aî]|it]tqioç xai MavouïjX, (pÉQovtEç

[léyav ôiitXovv otavQOV ev |xéoq) xeÎ|.ievov. Aicm]p. nETOKOTau}.

Sabatier, LV, 9 (ôidcpooov). IIifhxYtnç dvrjxEi eîç Mavoi)T)X "AyyeXov,

ÔEajtOT^v tfjç
c

EMdôoç.

452. 'Aqy- 30, yçayi. 2,90 (axiKptDTOv).— "Eteqov ô|i.oiov. Auui'jq. [lEtçitOTOtTii.

453. Xcdx. 33.— MHP—OV. 'H ©eotoxoç ejtl fttoxou |3QE(poxQaTOÎJoa.

"Ojt. MAN8HA—AGCnOT. MavovfjX torôfisvoç xaTEYoojuov, (pÉQavv

Xàfiaçov xai arai-'QocpÔQov acpaîçav. Aiat. xaÀrj. Sabatier, LVI, 4.

454. XrxÀX. 32. "EtEQOV ÔflOIOY }AErpiOOTUTT)Ç 8iaTV]Q1|aEC0Ç.

455. Xatac. 22.— MHP

—

©V.
eH ©eotoxoç totajiEVT) jtqoç ÔEçià xai ÔEOfiÉvi].

"Avoû ÔE^ia Oeux /eiq evXoyovoa. avxr\v.

"Ojt. MAN8HA—A6CnOTHC. MavovfjA. îaTcép-voç xarEvconiov, (pÉQtov

oxavgbv xai EÏh]\ia. Aiati]Q. xaÀ.rp Sabatier, LVI, 12.

456. Xatat. 19.

—

"Eteqov ô^ioioy |iETQU0TÉQaç ôiatriQ^aEooç.

457. XaÀx. 22.— \ç—XC. nQorourj Xqigtoî», qpÉQovroç EiXi||.ia.

"On. 'Ouoiooç tcû dvcoTÉQO). AiarriQ. [XETQia. Sabatier, LVI, 7.

458. XaXx. 19.— "EtEQOV OfiOlOV UETQlCDTEQaÇ ôiaTl]QTJOEU)Ç.

459. Xatac. 18.— "Eteqov ojaoiov E<pflaQ|iÉvov.

460. XaXx. 19.— © rg— ujp \~\—OC I1qoto(xt] dyiov Vemçyiov xotsyc&jhov,

(péçovTOç 6ôqi> xai ttaxfàa.

"On. MANftHA A . . . . IIqotout) MavovrjX, tpéçovcoç taxpapov xui orav-

pmpôpov orpatçav. AiarriQ. (XErçia. Sabatier, LVI, 10.

461. XaXx. 14.— "Eteqov |iETQi(otdtijç fti(ttt)yiioet»)ç.
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462. XaXx. 19.— IIpoxo[j.T] MavovfjX xaxevd>mov, (péoovxoç XdSapov xai oxavpo-

cpôçov acpalçiav.
v
On. Méya uovoYQaq>r]ua dvaXvonevov eîç Mavovrjk ôeonÔTiyç. A. xaXrj.

Sabatier, LVI, 11.

463. XaXx. 18.— e

O\ioi(Oç. AiaxT^p. uetpia.

464. XaXx. 16.— e

Ouoi<oc. Aiatiip. ^expia.

465. XaXx. 16.— 'Ouoicoç. Aiati]p. uExpia.

466. Xakx. 17.— 'Ouoûoç. Aiaxrjp. fiExpia.

467. XaXx. 16.— 'OuoCœç. Aiaxï]p. UExpia.

ANAPONIKOS A' K0MNHN02 1182—1185.

468. Xutat. 12 (nxvqxoxôv).— MHP—0V. H ©eoxoxoç loxauévi] xaxEvooniov,

(3pE(pOXpaXOVOa.

"On. ANAPONIK—A6C . .—ÏC—[XC]. 'Avopovixoç ïoxduevoç xaxE-

vcdjuov, (pépwv A.df3upov xai aiai'poqpopov a<païpav, axEcpouevoç vnô xoù

Xpioxoû ïaranévov nap' avxâ). Aiaxrçp. UExpia. Sabatier, LVII, 4.

469. XaXx. 32.
—

"ExEpov ôuoiov.

47» ». XaXx. 21.— MHP ©V. npoxoju| xfjç ©eoxoxov ôeouévt)ç uExà xoù ^çécpovç.

"On. ANAPON— I
—ASCnOTHC. *Avopovixoç xatEvconiov (uéxpi i(ôv

xvt](.kT»v), cpÉpcov XdfJapov xai axaupoqpôpov ocpalpav. Aiaxxjp. UErpia

Sabatier, LVII, 8

ISAAKIOZ B' AITEAOS 1185—1195.

471. Xqvo. 30, ooXiôoç 4,25 (ouxxpijxoç).— MHP—0V. 'H Oeotoxoç êni flpôvou

PpEcpoxpaxoûoa.

X
"On. ICAAKIOC A—O

—

M - 'ApxdyyEXoç MixaTjX xai 'Iaadxioç latdue-

voi xaxEvtoniov, qpépovxEç ueya^riv onddr|v ev uÉacp xeiuevt)V.
eO 'Iaad-

xioç xf) Ôe|ià cpépei xai axavpôv. "Avcoôev fleia xe K> EtiXoyovaa avxov.

Aiaxrjp. xaXi]. Sabatier, LVII, 15.

472. Xqvo. 28, ooXiôoç 4,17.— "Exeqov ôuoiov. Aiaxrjp. UExpia.

473. Xqvo. 26, aôXiôoç 3,95 (axvqxoxoç).— 'Ouoia>ç È'unpoaOEv.

X
AP

"Oji.
r

O|ioia)ç, âXXà Aiaxr\Q. xu/.rj.

/\

M
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474. Xpuo. (tjaextq.) 29, ooaiÔoç 3,56.
—

'Ouoicoç EfxnpoodEv.

"On.
e

0^ioia)ç, âW ô Mij(ar)A otécpei tôv 'Ioadxiov, ôotiç cpéçei oxo.vqov

V
xal EiAT]|xa. 'Ejuypacpr) f\ dvtl tfjç dvcotÉpa). Aiarrjp. ^Etoîa.

475. XaXx. 31 (otivcpoixbv ôidtgr|TOv).— MHP

—

©V. H 0eot6xoç ejù ftcoxov

PpEcpoxpaTOÛoa.

"On. ICA[A]— KIOC—O 31—UUPOC (ovxw). 'Ioadxioç xal âyioç Tecoq-

yioç, cpéçovxEÇ ôutAoùv oxavQOV xeifievov ev tô> \iéam. Aià tfjç ôeÇiàç ô

'Ioadxioç qpÉQEi EiATifxa, ô ôè rEcopyioç £wpoç oia T^Ç dpiOTEQàç.

Aiatrçp. [XEtQia. Sabatier, LVII, 18.

[AATINOI AYTOKPATOPE2 BYZANTIOY] 1204—1261.

AN Q N YM A

476. Xal. 27.— \Q— XC. nootouf) Xqiotov, cpÉpovtoç EvayyÉAiov.

"Oit. Aitiaouç axavgbç ôir|v\
(

ho[x£voç. Atat. fi&toia. Sabatier, LVIII, 17

477. Xciax. 27.— 'Ofxoicoç. Aiatrjp. piErpia.

478. XaXx. 26.— 'Opioucç. Aiat^p. fAErpiooTaTT].

479. Xatat. 26.— e

Opioicoç EfinpooflEv.

"Oji. 'AjîaoCç axavgbç het' dxnvœv, ôujvftioprévoç. Aiarrçp. jiEtpîa.

Sabatier, LVIII, 16.

480-486. Xatat. 26 É'ooç 28.

—

c

Ejitù ETEpa ôpioia iiEtpiaç xai [iEtpi(0TdTV|ç ôiatrip.

[POBEPTOS DE COURTENAI] 1219—1221.

(IliO^avtÔTeQOv àvr|>cei eiç 'Pixàçôov xuqiov Mapeaiaç, nuQaQxr\[iaxoç 'Eôéaanç, ji|3à.

Schlumberger, Num. de l'Orient Latin o. 26 jc.é£. IIîva| I, 1-3).

487. XaXx. 22. \-
e

Po[3Éptoç (;) lardiiEvoç xatEvcôîtiov, rpÉpœv oxfjjrtpov

xal o<palpav.

Uji. |C—XC— NI—KA jiEpiç" otuupoî) ÎoooxeÀoûç, è'xoytoç eiç ta dxpa

tcôv xEpaicôv djtoqruoEiç. Aiatrçp. xaArj.

488. XaXx. 21 (oxixpcotôv).— — ôeçïôL
c

Po|3Éptoç
( ; ) eVi Opôvou xatEvamiov.

"Oji. IIqotout) tov Xqiotov xatEvomiov. Aiat^p. fiEtpia.

MIXAHA H' nAAAIOAOPOS 1261 1282.

489. Xpuo. 24, ooaiôoç 3,90 (oxvqxoTOÇ ôiarpritoç). — MX—AG[C]nO eiç tfo-

oapaç otixovç dpioTEpç, O l"l[A]A[60A] Ôe|iqL Eîç xovç Jtôôuç toi'

Xpiotoû xatiï]piÉvov xatEveômov, ô avTOxpdtoop Yovl,JteT11Ç» vjiopaotaÇô-
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(.ievo; vjiô xoO \ApxayyEXov MixarjX. 'ExaxÉpcoflEv xfjç x£(paXfjç xov Xoi-

orov IC—XC- MExaHù xov Xpiaxoû xal xoû aùxoxpdx. uixpôç oxavpoç.

"0;r. IIpoxo|.if| xfjç BeotÔxoi- ôeofiévT);, JtEpifkiXÀonÉvr) vnb xœv xEiy/ov xfjç

KtovoxavxivovrxôXECoç. 'Exarépcoflev xfjç xEcpaXfjç xfjç Oeoxoxov M—0.

Aiaxfjp. |i£xpia. Sabatier, LIX, 3.

4 (

.«». Xpva. 26, ooXiôoç 3,85 (oxv<pci>xov ôidxpT|Tov).— "ExEpov ojioiov uexpicdté-

paç ôiaxijpfjaEMç.

ANAPONIK02 B IIAAAIOAOrOS 1282—1328.

491. Xpva. 26, oôXiôoç 4,02 (axvcpœxov ôidxpiixov).— -\- ANAPO (ÔÎJiaiaxov)

NIKOC €—[NT XUUT—GOnq-O — O AHA€ CV K O'-PC.
'O Xpiaxôç ïaxduEvoç excov jxpô xôYv Jtoôcôv yovvJXExfj tov 'Avôpovixov.

Aeçiô éxépa èmypacpf) e!;ixt|Âoç.

"Ojt. ripoxouf| xfjç Oeoxoxov Ôeo^évî]ç, jieq i{3aXÀonÉvr| VJTO XÔ)V TEiy/ôv xfjç

Ka>vaxavxivovjx6À.E(Dç. Aiax. UExpia. IlfiL Sabatier, LX, 3 (ôidcpop.).

492. Xçva. 25, ooXiôoç 4,03 (oxvq>a)xôç ôidxpi|xoç).— A/APO— NIKOC 6[Nj

—

[xTûû Aecn.fjc o—nAAeo— Aoroc. "Ojioioç iô» dvonépco

xvjtoç. |C—XC ixaxépwdEv Tfjç x£(paXfjç tov Xpioxov.

"On. ^—0. 'Ofioîwç. Aiaxfjp. uExpîa. Sabatier, LX, 1.

493. Xçva. 25, ooXiooç 3,84 (ôidxp.)— ANAPO— NIKOC [6]N XUL» T—[UU]0

n TO O— . . . A6— .... dpioxEpà ÏC—XC—M . —6 . F . . . (;)

"0^1010; XVJIOÇ.
v
Oji. B— A. IlQOTO|.if| Qeotôxov êv uéao) tœv xeixôov. Aiax. UExpîa.

494. Xçva. 27, oô/.iôoç 3,82 (oxv(pa>TÔç ôiuxprjxoç). 1- A .—APON . —KOC
n— . . TOC dptaxEpâ, IC—XC . . r . (;) ÔE^iâ. "Ojioioç xvnoç.

"Ojt. IIpoxouf| xfjç ©eoxoxov, wç dvanépa). Aiaxf)p. UExpîa.

ANAP0NIK02 B' KAJ MIXAHA 9* 1294—1390.

495. Xçva. 26, oôJuôoç 4,08.— A/APONIK, dpiarEpà MÏXAHA A6C . WvÔpô-

vixoç xal MiyarjX yovvjiexeÏç IxaxÉpwÔEV tov Xpiaxov, laxatiÉvov ev xq>

|i£ocp xaxEvcojuov xal EvXoyovvxoç avxovç. ]c—XC éxaxÉpto^Ev xfjç

XEqpaAfjç xov Xpiaxov.

"Oji. npoxo^if| ©eoxoxov, ôuoîœç xoîç dvcoxÉpa). Aiaxfjp. UExpia.

Sabatier, LX, 14.

496. Xpvo. 24, oôh 3,94 (ftidxp.).— 'Ouoîcoç E|i*poaflEv, dÀXà MÏX A6fG riOT.

"Oji. 'Ouoîioç, âlkà CK— flN IxaxÉpcoiÏEv.
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497. Xqvo. 25, aôhboç 3,26.— ANAPONI . —MXHA A . . "Ojaoioç tujioç.

\Q XC SXttTÉQCOdeV.

"Ojt. IIçoTOfiT) ôfxoia. AiatrJQ. [lEtpia.

498. Xpua. 25, ooXiôoç 4,00 (cxucpcotoç).— c

O\ioiwç ëfxjiçooflev.

"Oji.
e

O[ioicoç, âXXà CK— l~IN ExatépoûOEv. Aiatiip. ^Etpia.

499. Xok. 26 (oxvcpcoTOv).— ANAPONIK— MIX. 'Avôpôvixoç xal Mi%ar\\, qpépov-

teç atavpôv Iv \iéo(û xeijxevov.

"On. MHP

—

©V. HpoTO^T] xatEvcojuov tf)ç ©eotoxou Ôeo[iévT]ç.

Aiarrçp. [AETQia. Sabatier, LXI, 5.

500. Xatat. 23.— 'O^oicoç, dMà Xd|3apov dvù ataupoî).

"Oît.
c

O[AOtcoç. Aiar. [iEtpia.

501. XaÀx. 18.
—

'Avôpôvixoç xal Mi/rtf)^. xotevcdjuov îatd|iEVoi, (pépovtEç Xd|3apov

EV TCp [léaCp XElfAEVOV.

"On. -f- ANAPONIKOC AGCriOT, «épil- ataupoû. Aiati^p. jiEtpia.

Sabatier, LX, 15.

ANAP0NIK02 B' KAI ANAP0NIK02 F 1325—1328.

502. 'Apy. 21, ypafi. 1,90.— [ANA] PON—AVTOK— PAT. . Oî bvo avtoxpd-

topEç ïotdjiEvoi xatEvoûJUOv, (pépovtEç hifiaçov ev \iéo(o xei^evov.

"Oji. CO . . — KYP16 [=oœaov KvpiE(;)]. Xpiatoç xatEvwjtiov, EvXoywv

xal cpépcov EvayyéXiov. Aiatrjp. [XEtpia. Sabatier, LXI, 14.

ANAP0NIK02 V IlAAAI0A0r02 1328—1341.

503. XaXx. 25 (axi'cpcotov).— ... — . . AO . . 'Avôpôvixoç i0td[iEvoç xatEvio-

juov, atEqpôuEvoç \mb tfjç Oeotoxov, laxa[iÉvr\ç Jtap' avxcb. r^j—© êxa-

tépcofl-ev Tfjç xEcpaXfjç tfjç ©eotoxou.

"Oji. O AriOC—AHMITP} exatepto-Oev aiiroû îata|.iévov xatEvwjriov,

(pépovtoç Ô6pi> xal dojuÔa EpEiôonéVrjv ejïI xov Èbdcpovq. Aiat. [XETpia.

MANOYHA B' IIAAAIOAOrOS 1391—1423.

504. 'Apy. 20, ypajx. 3,30. — MAN [OVHA BACIA6VC O nAAGOA] JiéçiÇ

jipoto(if)ç atnoî) xatEvœjtiov.

"Oji. |q—XC- ripoTOfiT) xov Xpiatoù xaiEvauriov. Aiarrjp. ^Etpia.

Sabatier, LXIII, 11.

505. 'Apy. 20, ypaji,. 3,51.— 'O^oux TipoTO^t]. 'Ejriypaq)f| JiÉpd; e£itt|Xoç.

"Ojt. "Ayioç Ai|nfJTpioç (;) E<piJTjroç (Wvoov jrpôç ÔE^id. Aiat. |iEtpîa.

Sabatier, LXIII, 13.
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B A 2 I A E I S N I K A I A 2

IL>AXXH2 BATATZH2 1222—1256.

506. Xabt. 27 (axiKpGnôv).— ASC . . .— .AV. AC—TPV—0. "Ayioç Tpiî-

(po)V xal Bardi£r|ç Ïot<îu£voi xaTEYtomov. '0 jtqôotoç tpÉQEi axfjjiTpov, ô

ôè PuaiXevç Xd(3aoov, àucpOTEQOi ôè aiavpôv
( ; ) êv uÉao> xe£ jievov.

"O.t. je—XC O 6[MA]N[OVHA]. IIpOTOur| XqiotoÎ) jraiôoç xatEvco-

JCtOV, rpépovro; EÏXrjua. AiaTf|p. ^etQia.

Frôhner Cat. coll. Photiadès âpift. 627 (âyiov Ai^rpiov vojiiÇei ovtoç

tôv dyiov Tpvcparva).

0EOAQPO2 BATATZH2 AA2KAPI2 1255—1259.

507. XaXx. 32.— r06 0A[U)P^. .—MHP—fOV} 'O avTOxpa'Twp xai f| Oeotô-

xoç, qpÉpovtEç; |iÉyav ôuûovv (uavpov. "Avco flEia x£lQ EÙÀoyovoa tov

avTOxpdropa.

"On. O A— ri—OC—AH—MHT— PIOC. 'ExaTÉpcofr-v avïov xafl»iuÉ-

vov xatEvcoitiov ejù ftpovov. Aian^p. xaXf].

508. XaXx. 26 (axvcpanôv).— 'O avTOxpaTiop îaTaucvoç xaTEveojuov, ipÉpœv Xd(3a-

pov xal EÏA.i]ua, OT£(pouEvoç vjto tov dyiov 0Eoôcopov.

"Ojt. OAr—06—OA—OP^OlC 'O ayioç Qeôôwpo; ïarduEvoç xatE-

vcô.-riov, (pÉQcav ôôpv xal ào;uôa. AiaTrjp. (lEtoîa.

509. XaXx. 24 (^axÉoç JiETaÀ.ov).— 06OAUUP Méyaç ÔijtXoC'ç ataupôç âni

pâaEoç, ou èxaTEptoflev aï JtpoTOuai tov avroxpaTopoç xal tov dyiov

Ar)m]TQiov.
v
Oji. 0;e]OAuu[PoCj—Aecnoj— hc o ao[v;— kàc.
Aiairçp. uErpia. Sabatier, LXV, 8.

•M<». Xrt/.x. 16.— "Eteqov exoa' xr\v omoflev èjuypaqpfiv xdXXiov ftianiQovur\'T|v.

BA 21 A El 2 9E22AA0NIKH2

IQANNH2 ArrEA02 K0MXHX02 1232-1234.

511. Xovo. 34, aoXiôoç 4,45. \- 10) A6CnOTH. ripoTOfiai xaxsva>xiav tov

avTOXQaTOQOç xai ©eoioxov, (pepôvTtov uÉyav èv uÉotp ôurÀoûv oTavpôv.

MhP ôeçiqI ttjç 0eot6xov, 0V àvco. "Avooôev Ogia '/e\q EvXoyovoa tôv

avroxpdtopa.

"On. |C XC. Xpunôç EJii ticoxov xaiEvcojtiov, gvXoywv xai cpgpcov Evay-

yéXiov. AiaT^p. xaXrj. Sabatier, LXVII, 1.
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BA2IAEI2 ANAT0AH2

K2ANNH2 A' K0MNHN02 O A30YX02 1235-1238.

512. 'Açy- 22, yQ<x\x. 2,80.— [I]UU—[K]0[M]N[H]—NOC 'Iœdw^ç xcxTEvœmov,

ipÉQiûv lâfiaçov xoù otavQOfpOQOV orpaÎQav. Ae£ià aveu fleia yÛQ evXo-

yovaa avtov.

"Oji. O—A—ri—OC—6V—r6— NI— OC.
cO dyioç Evyévioç xate-

vcojuov, (péçcov axavçôv. Aiatrjç. xodrj. Sabatier, LXVII, 6.

513. 'Aqy- 22, YQ«M- 2,07.— [1](JU - . K . . . — H. . .

e

O(xoiwç, âXlà cpépei etXr\\ia

dvti oqpaipaç.

"On:. . . . —SV— 1~6
. . .

c

O(j,oîo)ç. Aiar^ç. (xetQia.

MANOYHA A' K0MNHN02 1238—1263.

514. 'Apv- 22, YQa[A- 2,87.—
[r\
— H— IÀ—OK .—H. MavouTj^ xatEvœjtiov,

(pÉQoav Xd|3apov xal ei'ÀT^ia. Tqeïç datÉQEç ev tg) Jtefiiq). 0eia xeiq evlo-

yovoa autôv dva>.

"Ojt. o Ar—l~H/ —6V—T6— NHf.
eO â'Yioç Evyévioç, a)ç dv(o. Tqeîç

daté^Eç ev tœ jieôico. Aiatrjp. xaXrj. Sabatier, LXVII, 14.

515. 'Aqy- 22, yga\i. 2,75.— |-r|— N—A—O K|-r|.
c

O|ioia)ç. "Aveu dotépcav ev

TCp JtEÔÎO).

"On. O—A—n— O. —SV—re— NI—O. "Ojioicoç. "Aveu âoxéçoiv.

AiatrJQ. xodrj.

516. 'Aqy- 23, Ypa|i. 2,90.— .V— .A—O— KM. "Qjiefos.

"Oji. O A. I .
— .—6V—T6— NI.

e

O|«oîtoc. AiutiiQ. y.akr\.

IBANNH2 B' K0MNHN02 1280— 12 (J7.

517. 'ApY . 23, YQai-t- 2,78.— [Ï]ÛJ—O—KO—MNH —NOC 'Ia>dvvi|ç xatevd)-

Jtiov, cpÉQtov Xafiagov xal OTauQCxpôpov arpatgav. Kdx<o be^iq. f^.

"Oji. OAr—eV—Te— NIOC.
fO d'Yioç Ei>yÉvioç iard[j.Evoç, <pÉQ(ov

aiavçov. AiatriQ. [ietçhoc. Sabatier, XLVIII, 3.

ABEBAIA.

518. 'Aqy- 22, YC)a M- 1 ,90.— \q—XC. Xpiotoç ejù ftpovov xottEvcomov eùXoy&v.

"Oji. MHTP

—

©V- H ©eotoxoç ejii 9qovoi> PQEcpoxeatoùou. 'ExaiÉQoaflEV

g— B. Aiatîîp. xu\r\.

519. XaXx. 24.— IC—XC IIqoto|at| xov Xqiotoû.

"Oji. MP—O.
eH ©eotoxoç xaxEvœjiiov ftEOfiÉvij. Alarme. (.lEtçia.



ITP02KTHMATA TOY XOMISMATIKOY MOY2EIOY 325

520. 'Açy. 22, ygan. 2,02.— Avtoxqcîtwç (péçcov otcivqôv.

"Oji.
eH Oeotoxoç ejù dçovov. AiarrJQ. uETQicoTCtr»|.

521. 'Apy. 25, yqcl\i. 5,98.— Iïqotoiiti fJavavowç xE/açaYi-irvi].

"0:t. Tûnoç âaaq>r\ç xal àjroTETQinuévoç. Aiarrjç». xay.r\.

IIAAAIOBOYArAPIKON.

522. 'Açy. 20, YQa ^- 1.35.— Auo PaaiXelç lataLievoi xaTEvwjrtov, (péQovte; orav-

çovç. 'Ev tô> (X€oa) ^éyaç oxuvçôç. 'Açioteçkî xdtco uovoYQâ(pi]|.ia.

"Oji. 0eot6xoç(;) Î<rrau-ÉVT] :iqo flœxov, Ôeoiiévi]. 'ExoTÉçtoftev ôvo f*ovo-

yça(çr\[iaxa. Aian'jç. Y.aXr\.

TOTeOI BA2IAEI2 ( ; )

523. Xpvo. 14, yça\i. 1,48.— VIUN—VIHUVI riçoToiui uexà 5i«5i|uaToç jiqoç

Ôe£id.
v
0jt. IOVNIVHOIVHVNA(;) ftéçt( otavpoû. Aiot^q. àçioxi).

ITAAIA

npirKinEs xopmawoi kta. skemaz
1

Povyyiégoç £?, fiéyaç xôjutjç rfjs Zixekiaç (1105 /t. X.).

524. Xpvo. 16, yga\i. 1,10.= Spinelli, Monete Cufice battute da principi

Longobardi Xormanni e Suevi ne! regno délie duc Sicilie,

Tab. III, 3. Aicrnîp. xaÀi'j.

rovhéXfioç A' (1154 u. X.).

525. Xçva. 12, yça\i. 1,35.= Spinelli, Tab. XI, 14.

'EqqÏxoç Ç' avTOxçâxcog (1194 a. X.).

526. Xçvo. 12, yga\i. 1,90.= Spinelli, Tab. XIX, 14.

'Eqqïxoç Ç' xal <PqsiÔeqÏxoç.

527. Xçva. 16, YQ«u. 1,00.= Spinelli, Tab. XIX, 9.

0getôegïxoç (iaoïkevç (1197 pi. X.).

528. Xçva. 12, ypau. 2,17.= Spinelli, Tab. XXX, 15.

K. M. K.
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Kr' (23 'IavovaQiov 1908).

A co q o v *Ia x co
fi o v A a u a X à .

INAIQN EAEY0EPON KPAT02 XOAKAP.

1. 'Apy. 20.

—

c

HXiov xecpcdï] xaxEvocmiov \iex' dxxivcov Jtéyiç\ IIeqI aùxf)v £jtiyç>a(jpi|

elç XT]V EJU/fOQlOV ôld^ÊXTOV.

"Ojx. 'EjrtyQatpT) jiEç>i|3aM.O|j.Évï] vko axecpdvov. Aiaxî]p. xa^fj.

2. 'Apy. 15.— e

O[ioia xE<paÀ.T| dxÉxv(oç eÎxoviÇouevt] xal IrciyQacprj.

"Ojc. 'EjciyQaqni ô|i,oia. AiaxrJQ. xaÀrj.

3. 'Açy. 12.— 'Ouoicoç xâ> jiQor\yov[iév(û, àkV al Ejxiyçaqpal ôidcpopoi. Aiax. xa?a).

4. 'Açy. 12.— Ke(paÀT) 'îlXiov xaxEvcojtiov [iex* dxxivoov.

"Ojt. 'EjriyQaq)T) ôfioia. AiaxrJQ. xaWj.
K. M. K.

KA' (27 'Iavovaqiov 1908).

A co q o v Arj fit/ z q io v B ixé A a.

ITAAIA. N0MI2MAT02HM0N.

1. 'AqY . 48.— VITORIO EMANUELE III RE D' ITALIA jieqiÉ xeqpcdfjç avxoû

Jiçôç âçioTepa.

"On. MINISTERO DELLA PUBLICA INSTRUZION6 aéçtfc. 'EoœteQov

ô'Iyxdpaxtoç itêçiE, àoavtcoç f| âmyQacpri ESPOSIZIONE INTERNAZIO-

NALE—MILANO 1906, xal ev ^éocp avo> MOSTRA DIDATTICA.
Aiaxrjp. apiatî]. K. M. K.

KE' (1 $epeovaeiov 1908).

A co q o v Kas E içrjvrj ç I. Meral; â.

NOMISMATOSHMON (xojxèv elç {iv/|HT]v Tfiç 25*is éxaTOVTaexTiQiôoç àsib xf\ç XTÎoecoç

Tfjç MaaaaXiaç).

1. XaXx. 83.— HaQàoxaoïç
c

Ekh\v(ûv dixoixcov xal raXaxaiv fit^iovuÉvwv âXh]-

lovç. 'Ev tcd èl-ÉQYLû FONDATION . DE . MARSEILLE . 600 . ANS
. AV. J. C. .

v
Ok. . ACTIBUS . IMMENSIS . URBS . FULGET . MASSILIENSIS

dva) jtéqiç\ "Ajx(n|nç xîjç nôXecoç MaaoaXi'uç âno xfjç f)aXdaoi)ç, )\ç fivûï-

Oev o flvQeôç xfjç jioXecdç [xex' dxxivwv jieqiI;. 'Ev xâ) 8ç;éQYq> xAaàoi

ftdcp\i|ç xai Qoôfjç fjva>|iévOi nlnyuoç xal XXVEME
. CENTENAIRE

M . D . CCCC. Aiaxfj(). dpiou}.

K. M. K.
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KC (9 &epeovaeLov 1908).

Acooov 'I. <Paouaxcjiovkov, laxoov, jiqcûtjv fiovkevTOV.

PQMAÏKH AYTOKPATOPIA. "JbnUfli Mafiaia.

1. XaXx. 30.— IVLIA MAMA—EA AVGVSTA néçà, hqoto\it\<; autfjç Jiçôç ôe|.

"Oji. FELICI—TAS PVBLICA xéqCE, atit!]; îoTanévrjç xcitevcojuov, Iqei-

ÔoliÉvi]ç èVi xiovioxou xat cpEQOvor|ç xr\ ôe|tâ xijqvxeiov. S—C bf t©

;tEÔîa> âxatÉQa>9Ev. AiaiTJg. (XEtçîa.

iT. Jtf. K.

KZ' ^2 *ePQOvaeiov 1908).

A œ ç o y I m à v v ov B Xâ % ov.

MAKEAONIA. * AXêÇavàgoç V .

1. 'Aqy- 17, YQaM- 3,85.— KEcpaXf| VEapoû 'HQaxXÉov; ht Xeovtfj tcqoç, ôeçicî.

v
Ojt. AAEZANAPOY. Zei>ç âexoipÔQoç km flpovov jiqoç àpiatEpa. 'Ev tcô

Jteôicp àçiot. av\ifio'kox Xvoa. AtaTrJQ. ^lETQia.

Kâooavôçoç

.

'2. Xa?.x. 18. — KEcpaXf| 'HçaxXéovç.
v
Ojt. [K] AZ2AN—AP " Y. AÉcov KutaxEi^iEvoç tcqoç ÔE^td. A. uETQÎa.

EYBOIA. Ev^oéoiv.

3. 'Aqy- 17, YQa l
l - 3,51.— KEq>aXf| vvfAcpnç tcqoç âpiareçd.

"Oit. 'E;tiYQaq)f| è|itijXoç. KECfaXt] (3oôç xaTEveojuov. Aiati'jy. UETQia.

TOYPKIA.

4— 11. 'Aqy- Oxto) (xixqù vof-iio^iata vecoteçcov ^QÔvcav, tôv xà jtevte ôtaTQi|Ta,

uETQiaç xat ^ETQicotdrr]ç ÔtaTi|Ç)i']OECoç.

K. M. K.

KH' (14 <Pepoouae iov 1908).

A (.o q o v M. i%ar)\ BXaoxov.

ATTIKH. MOArBMNA 21'MBOAA.

1. MoL 25.— KEqpaÀT) 'Afhivâç tcqoç ôe|td.

"On. Kecpali) 'Hcpaiarou [*£rà jiiàov xcovtxov npoç àpiOTEçd. 'Ev tcô jieÔicû

ôe£. ocpvoa. Aiarrçç. (lErcna.
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2. MoA. 16.— MuQpnfÇ, (péçtov ejt:' copiov Ôixeàcxv. 'ExatÉçKoftEv bvo ôuoÔiuxqitu

àvtweineva, l'ocoç dYyeîov xal (3paxv |upoç.

"Ojï. "Aor\\iov. AiarrJQ. xaArj.

3. MoA. 16.— 'AyyeÎov uovcdtov.

"On. "Aar|uov. Aiarrço. uetoia.

4. MoA. 10.— StAeyyiç xal H-wQov aYYe^ov oîodtov.

"Ojt. "Aoi][iov. AiatrJQ. uEtoia.

5. MoA. 15.— "Aqt)ç f\ fjpcoç Ijuxwqioç êv oTQan(OTixf) JteQi(3oXfj, (pépcov ôoqv xal

dojtiôa, ïoTd|ievoç xatEvdmiov.

"Oît. "AaTJUOV.

6. MoA. 13.— Xeiq xQatoûoa xAaôov xal eteqov dvtixEiuEvov ôvaôidxQitov.

"Oit. "Amiuov. AiatT)Q. [XEtQia.

7. MoA. 14.— MovoY(>d(pT]ua TYX6 ^v tqoxoeiôeî xvxàco.

"Oît. "Aarjuov AiatrJQ. uetoia.

AIA#0PQN XSP2N SïMBOAA.

8. MoA. 14.— Keqpcdrj dv&QMrcouopqpov Tauoou ÇA^ek^ov) txqoç ôe|id.

"Oit. ^ êv TEXQaywvcû eyxoiAco. ('AvuYQaqwv dxaovavixoû vouiauatoç).

AiatT]Q. [lETQta.

9. MoA. 12.— IAW .

„n AAUU A ,

Kl Al
AiatT|p. UETQia.

K. M. K.

K©' (15 <Pepeovaeiov 1908).

Acoqov TJoQ(pv(jiov à^xienioxônov SivaLov.

KOYfcIKON AirYIITOY.

1. Xpua. 24, YQa ^- 3,80.— 'EjiiYpaqpal xouquxal ExatÉQayttEv xatù tôv auvi'|fti|

tujtov. AtarrçQ. uEtpia.

K. M. K.

("Enexai owé-^eia)
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