
Vothgen und Nachichten z8t

years. Compare Zimmermann-Elseifo's
entry for F2449 with \ùfehgartner's entry
for Fz41o, both lekythoi enributed to the
Phiale Painter (,4RVz rozu-23, #s r4o and
r4r respectively). Both entries display the
same data, although the newer volume
articulates iî .rÍirh subheadings that aid the
person consulting a single entry. One small
but important difference is the inclusion of
rhe Beazley Archive database numbers in
the references, a feature of the scholarly
landscape that did not exist in r99r.
Zirnmermann-Elseify also includes a dis-
cussion of the social background of the
images, a resuh o{ rhe identity studies uhat

rypify the r99os, and following. among
other works, John Oa[Jey's 'Picturing
Death In Classical Athens' (zoo4). In addi-
cion, Zimmermann-Elsei[y's interesr in
technical details is new, and tekes advan-
tage of Ulrike Koch-Brinkmann's 'Poly-
chrome Bilder auf weissgrundìgen
Lekythen' (1999) and Beth Cohin's 'C"ol-
ors of Clay' (zoo6). Perhaps the biggest
change in the two CV,4 volumes is the use
solely of color plates. (Vehgartner has
one.) For white lekythoi, this is a real
advance, mahing poorly preserved images
more readable. The 'unrolled' phoros for
each vessel also raise che bar for anyone
following. CV.4 Berlin r.z is a wórthy
addition ro the distinguished line of fasci
cules from German museums, and
Zimmermann-Elseify is ro be congratu-
lated for an excellent piece of scholarship.

innerhalb, teils au8erhalb der Servianischen
Mauer; wahrend ein Teil der verrufenen
Subura zum Esquilin gehóne, befanden
sich auf seinen Hùgeln vor allem in der
Kaiserzeit die Villen und Gànen der Rei-
chen. Maecenas legte einen Garten auf dem
Esquilin an, Vergil soll auf dem Hùgel
gelebt haben, Horaz fand don seine leczte
Ruhestàtte. Elisa Marroni (= M) sammelt
in ihrer Arbeit alle Belege fùr Kulte auf
dem Esquilin, Den Anfang machr ein
Uberblick zur Topographie des Esquilin,
Vàhrend der Hùgel im Minelalter und in
der Frúhen Neuzeit weirgehend unbebaut
v/ar, begrnn nach der Einigung Italiens im
letzten Viertel des r9. Jahrhunderrs ein
Bauboom, in dessen Verlauf viele Funde
ans Tageslicht kemen, dem aber auch viele
Zeugnisse der Antike zum Opfer fielen. Im
zweiren Kapitel bietet M. auf fùnf Seiten
einen knappen Uberblick úber die Kulre.

Das Material wird in den nàchsten bei-
den Teilen vorgeftihrt. Als drittes Kapitel
firmien ein r;o Seiten starher Karalog, der
in alphabetischer Folge alle y4 Gottheiten
auflister, die auf dem Esquilin repràsenrien
waren, ln jedem Eintrag werden alle lir.era-
rischcn, epigrephischen und arclúologi-
schen Quellen ziden. Dies ist zwar benut-
zerfreundlich, fiihn aber auch zu llieder-
holungen. So fúhrt M. eine Passage aus
Varro, in dem mehrere Gortheiten genannt
sind, dreimal in aller Ausftihrlichkeit an (S.

\ú; tJ7 !rút7). Ein porendelles Pro-
blem eines Inschriftenkataloges isr seine
Fehleranfiilligkeit, M. lóst auf S. 13ó die
Abkútzung IOM im Dedikationsdativ als
I(ovi) O(ptimus) M(aximus) auf statt als
I(ovi) O(ptimo) M(aximo). Um es deudich
zu sagen: Durch den Katalog werden nicht
14 Heiligtiimer oder gar Tempel nachge-
wiesen, sondern lediglich die Kulte; in
eioem rómischen Heiligtum konnten meh-
rere Gottheireo verehrt werden. Uberdies
ist nicht auszuschlie(erq da8 einige der
archàologischen Zeugnisse aus Vohnhàu-
sern kommen; doch auch dies stellt einen
Bereich der antiken Religion dar. Eine
genaue Lokelisierung ist in den meisren
Fdllen unmógliclr, vor allem wenn vir nur
ùber literarische Quellen von einem Kult
wissen. Der einzige Beleg fúr einen Tempel
fúr Honos und Diana stammt aus den
mittelalterlichen Mirabilia Urbis Romae (S.
roo). Bisweilen bezeugr nur eine einzige
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\ffer die sieben Húgel Roms aufzàhlen vill,
kann leicht in dieselben Schwierigkeiren
geraten, die auch die Lisr€ der sieben
\i/eltwunder oder die Reihe der sieben
Veisen bereiten - es gibr Varianren. Fùr
einen Teil dieser Verunsicherung ist der
Esquilin verantwordich, die Regioì ósrtich
des Stadtzentrums um das Forum, die den
mors CisPius, dea mons Oppirs sowie der.
daran ansch[e8enden mons Fagutalis um-
faBc In der Antike war der Esquilin kein
einheidicher Raum: Er erstreckte sich teils



Gnomon Bd. 81, zotj

Inschrift einen Kulq etwa CIL Yl 36763,
eine lleihung an Apollo (S. 6o); hoffendich
kam dieser Stein nicht als Spolie auf den
Esquilin! Zugleich erlaubt der Katalog die
bemerkenswerte Feststellung, da8 auch in
dieser Mikrostudie Iuppiter die Gottheit
mit den meisten Epiklesen ist Er tritt auf
als Iuppiter Aeternus, Iuppiter Dolichenus,
luppiter Fagutelis und als luppiter Opti-
mus Maximus.

lm vienen Kapitel werden die Kulte
chronologisch geordnet. Symptornatisch
fùr unser ''llissen úber die stadtrómische
Religion sind die Kapitel zur Kaiserzeit nur
knapp im Vergleich zu den Ausfúhrungen
ùber die Zeit zuvor. Auf Bemerkungen zur
archaischen Zeit (lY.r) folgen Ausftihrun-
gen zur Kònigszeit (IV,z), zu Servius Tul-
lius (1V.3) und zur Republik (IV.4). lÙirer

das Buch von M. Jiest, mu8 davon ausge-
hen, da8 wir solides Vissen ùber die rómi-
sche Frùhzeit besitzen. Ver allerdings mir
kritischern Blick an die rómische Geschich-
te herangehr und davon ausgeht" da8 wir
erst ab etwa 3oo v. Chr. (móglicherweise
auch schon irn vierten Jahrhundert v. Chr.)
ùber eine tragfàhige Quellenbasis verfiigen,
mu8 widersprechen. Die rómischen Anti-
quare sind nicht als Quellen fùr die Frúh-
zeit der Stadt zu lesen, sondern reflektieren
eher die Diskurse ùber Religion in der
spaten Republik und der frùhen Kaiserzeit;
Servius Tullius sollte nicht als historische
Figur eingeordnet werden. Doch dies sind
die Bedenken eines Althistorikers. In der
Kaiserzeit sind, wie zu erwanen, Kaiser-
kult und Mithrasverehrung nachweisbar;
das frúhe Christentum klammert M. aus.
Die auf dem Esquilin statioaienen Elite-
einheiten der equites singahres, die als
kaiserliche Leibwache fungierten, verehr-
ten die Gòtter, die im gesamten Reich von
Soldaten favorisiert wurden, etwa Silvanus.

Anstelle einer Zusammenfassung, die bei
einer solchen Arbeit nicht einfach ist, bietet
M. einen kleinen Ausblick. Der Esquilin
war, so M., immer marginal. Und es fiigt
sich schón, daB auch heute der Esquilin
von Zuwanderern bewohnt wird; er wird
daher auch als quaniere cinese bezeichn,et,
wobei die Chinesen nur einen Teil der
Immigranten ausmachen. Mit diesen Be-
merkungen eróffnet M. die Perspekúve
einer longae llree, allerdings ohne eine
Erklarung zu bieten: Was ist am Esquilin

so attraktiv fi.i.r Zvwandeter? Angesichts
der political correozess dieser Schlu8ge-
danken ist es merkwúrdig, daB M. noch
von.culti orientali" spricht. Seit einiger
Zeit wissen wir, da8 dieser auf Franz Cu
mont zurùckgehende Begriff die antike
llirklichkeit nicht widerspiegelt.'Orienta-
lische Kuhe' waren schon seit dem spàten
dritten Jahrhundert v. Chr. in Rom hei-
misch und daher nicht zwangslàufig
'fremd'. Hilfreich w?ire eine gute Kane des
Esquilin und seiner Heiligùmer. M. bietet
zwar mehrere Detailplàne, doch wer sich
orientieren will. mufl sich anderweitig
umsehen. Angesichts des horrenden Preises

- Bretschneider will fùr den broschierten
Band mit 338 Seiten und 3o schwarz-
weiBen Abbildungen r 89 Euro - hitte der
Verlag eine anstàrdige úbersichtskafle
spendieren kónnen.

Selbswerstàndlich wurden auf dem Es-
quilin noch weitaus mehr Gottheiten ver-
ehn als diejenigen, die im Katalog auftau-
chen. Doch die Zahl der Kulte, die in die-
sem spannenden Teil Roms aùsgeùbt rrur-
den, ist nicht zu nennen. Dazu war die
rómische Religion zu vielfàltig und zu
uíberechenbar. Insgesamt ein solides
Nachachlagewerk, das Einblicke in die
Kulte auf dem Esquilin erlaubr.

Erfun Veit Rosenberger

e. KONGRESS DER INTERNATIO
NALEN GESELLSCHAFT FÚR NE-
RONISCHE STLIDIEN, 3.-6. ro. zorz

Vorn 3 bis 6. Oktober zorz fand in der
Villa Vigoni Deursch italienisches Zen-
trum fiir earopàische Exzellenz der nevte
Kongress der Internationalen Gesellschaft

fùr Neroniscbe Sthdien start. Die Tagung
versammelte zum Thema 'Villegiatura und
Gesellschaft in der rómischen lVelt von
Tiberius bis Hadrian' \fissenschal-derinnen
und \lissenschaftler aus verschiedenen
Làndern, die mit Blich auf das Leben auf
dem Lande im ersten nachchrisdichen
Jahrhundert Fragen nach dessen theoreti-
scher Konzeption und literarischer Refle-
xion sowie materieller Ausformung einer-
seits, den ókonomischen, sozialen und
politischen Voraussetzungen und lmplika-
tionen andererseits in Vortràgen beleuchte-
ten und in gemeinsamen Diskussionen


