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Das r˛mische Alt�rchen vom Michaelerplatz in Wien
Izida Pavic¤ / RomanSauer

1 So ¢ndet man z. B. im CIL nur bedingt

Ma4angaben und Formbeschreibungen

der inschrifttragenden Denkm�ler.

2 Es fehlt die linke obere Ecke und der ge-

samte untere Teil.

3 Bei den vollst�ndig erhaltenen Exem-

plaren zeigt sich, dass das Verh�ltnis zwi-

schen H˛he und Breite etwa 3 : 2 betr�gt.

4 Mit denTermini FocusundFoculuswur-

de ursprˇnglich jede Opferstelle bezeichnet.

Zudem kann auch jede Deckplatte eines Al-

tares als Focus angesprochen werden. Ge-

m�4 antiken ;berlieferungen (Bowerman

1913, 3 ¡.; A. Siebert, Instrumenta sacra [Ber-

lin 1999] 93 f.) bezieht sich die Bezeichnung

Focus bzw. Foculus auf die kleinen, tragba-

ren Opferger�te. In der hier vorliegenden

Studie wird darunter sowohl die eingetiefte

wie auch die ebene Stelle der Altarober£�-

che verstanden.

5 Gamer 1989, 12.

6 Klassi¢zierungsbeispiele unter ande-

ren bei W. Altmann, Die r˛mischen Grabalt�-

re der Kaiserzeit (Berlin 1905); Bowerman

1913; Galling 1925; Yavis 1949; Hermann

1961; B. Candida, Altari e Cippi nel Museo

Nazionale Romano (Rom 1979).

Das Objekt dieser Abhandlung ist ein kleinformatiger, inschriftloser und

unrelie¢erter Altar. Er geh˛rt zu einer Denkmalgattung, die in der Literatur

unter verschiedenen Aspekten untersucht wurde, wobei meist Inschrift

und Relief im Vordergrund standen. Die Form selbst und die unterschiedli-

chen Dimensionen fanden dabei gro4teils wenig Berˇcksichtigung.
1
Da

das schlichte Alt�rchen vom Michaelerplatz einerseits nur nach seiner

Form untersucht werden kann, andererseits auf Grund seiner Au⁄ndung

in einemWohnbereich (siehe I. Pavic¤ , 18 f.) in erster Linie auf eine Verwen-

dung im Hauskult hinweist, werden in diesem Artikel die Altarform und der

Hauskult n�her erl�utert. Dabei soll auchdieFunktionder kleinformatigen

Alt�re nicht unerw�hnt bleiben, die nach einer nicht sehr ˇberzeugenden

Interpretation allgemein als ,,R�ucheralt�re‘‘ angesprochen wurden.

Beschreibung (Abb. 1”3)
Das nur zum Teil erhaltene,

2
anepigraphische und relie£ose Alt�rchen

misst 10 (erh.H) c 11 (B) c 7,6 (T)cm.DieursprˇnglicheGesamth˛hekann

aufgrund vonVergleichsbeispielenauf 18 bis 23 cm rekonstruiert werden.
3

Die Gliederung des an drei Seiten ausgearbeiteten Altares ” die Rˇckseite

blieb roh ” besteht aus dem geraden, breiten und glatten K˛rper und dem

einfachpro¢liertenDecksockel. DieglatteundunverzierteBekr˛nung ruht

auf einer um 1 cm vorspringenden Sockelplatte, die mit dem K˛rper durch

eineHohlkehle verbunden ist. Sie setzt sichausdemerhaltenen rechten zy-

lindrischen Pulvinus (Polster), einem trapezf˛rmigen Giebel in der Mitte

der Frontseite undeinem rechteckigen erh˛hten Focus
4
(,,Opferstelle‘‘) zu-

sammen. Der Focus hat eine trogartige Form mit den Ma4en 2,5 c 2,5 cm

(unten) beziehungsweise 4c 4,5 cm (oben), die Tiefe betr�gt maximal 2,5

cm. Er ist dezentriert und etwas nachhinten gerˇckt, was generell als ,,eine

der Konsequenzen der Nichtbearbeitung der Rˇckseite aufgefa4t wird‘‘
5
.

Der Pulvinus ist vom Focus durch eine 5 mm breite Vertiefung abgesetzt.

Der Giebel, der im Flachrelief an der Vorderseite des Focus angebracht

ist, erreicht die H˛he desselben sowie die des Pulvinus. Der fehlende Fu4-

sockel wird in der Detailgestaltung demDecksockel entsprochen haben.

Form- beziehungsweise Typenbestimmung
Alt�re k˛nnen anhand von verschiedenen Kriterien klassi¢ziert bezie-

hungsweise benannt werden, unter anderem nach dem Verwendungs-

zweck (Grab-, Opferaltar usw.), dem Standort (Tempel-, Hausaltar usw.),

der Weihung (Laren-, Jupiteraltar usw.), dem Dekor (Widderkopf-, Girlan-

denaltar usw.), derGr˛4e (Monumental-, Kleinaltar), demAufbau (gemau-

ert, mehrteilig, monolith), der Mobilit�t (¢x, tragbar) und nach der Form.
6

Das letztgenannte Kriterium bietet zahlreiche M˛glichkeiten. Eine allge-
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mein akzeptierte Typenklassi¢kation scheint nicht zu existieren.

Als ein formal signi¢kanter Teil der rechteckigen Alt�re kann ihr Deck-

sockel bezeichnet werden. Er scheint als Grundlage fˇr eine Formklassi¢-

kation nicht nur der r˛mischen Alt�re geeignet. Einige der Formen weisen

eine weite Verbreitung und eine lange Laufzeit auf, sodass sie als Leitfor-

men angesehenwerden k˛nnen (Abb. 4): H˛rneralt�re,
7
die anden Ecken

des Decksockels h˛rnerartige Aufs�tze besitzen (Abb. 4.1), und Akroteral-

t�re
8
(Abb. 4.2), die als eine Simpli¢zierung der H˛rneralt�re aufgefasst

werden k˛nnen, bei denen oft noch in derMitte der Frontseite ein giebelar-

tiger Aufsatz zu beobachten ist, weiters Volutenalt�re
9
(Abb. 4.3) undPulvi-

nialt�re (Abb. 4.4 und4.5). DieH˛rner- undAkroteralt�re, obwohl verschie-

denenUrsprungs, zeigenuntereinander\hnlichkeiten. Soschlie4t letztere

Formsowohl typologischals auchchronologischanerstere an. \hnliches

l�sst sich auch fˇr Voluten- und Pulvinialt�re beobachten. Eine genauso

weit, chronologisch wie geographisch, verbreitete Form des Decksockels

zeichnet sich durch eine schlichte ebene Platte aus. Bei diesen ” es sind

haupts�chlich kleinformatige ,,Alt�re‘‘ ”wird, falls kein vertiefter Focus vor-

liegt, die Funktion als Postament beziehungsweise als Aufsatz vermutet.

Seinen Gestaltungscharakteristika nach geh˛rt das Alt�rchen vom Mi-

chaelerplatz dem Typus der Pulvinialt�re an, der sich mit verschiedenen

Varianten ˇber zehn Jahrhunderte verfolgen l�sst. Echte runde Pulvini

sind eine sˇditalische Erscheinung.
10

W�hrend bei den frˇhhellenisti-

schen Volutenalt�ren die Polster ˇber den K˛rper nach unten h�ngen

(Abb. 4.3), zeigendie sp�thellenistischenund jˇngerenExemplarehochge-

zogene Volutenpolster und Pulvini (Abb. 4.4 und 4.5), die auf der Deckplat-

te ruhen. Als eines der �ltesten Exemplare mit zylindrischen Pulvini kann

eine t˛nerne Votivarula (6. Jahrhundert v. Chr.) aus Selinunt gelten.
11

An pannonischen Alt�ren, die quantitativ durch Pulvini- und Akroteralt�re

gepr�gt sind, lassen sich mehrere Pulviniformen erkennen: kleinere Zylin-

7 Ihr Ursprung ist im syrisch-pal�stinensi-

schen Raum des beginnenden 1. Jahrtau-

sends v. Chr. zu suchen. In \gypten treten

sie erst im 3. Jh. v. Chr. auf: F. W. Bissing, Die

griechisch-r˛mischen Altertˇmer im Mu-

seum zu Kairo. Arch. Anz. 1903, 145”151. Zu

hellenistisch-r˛mischenH˛rneralt�ren in Sy-

rien: Galling 1925, 64 ¡., Taf. 12, 13 und v.a.

Deonna 1934, 381 ¡., bes. 439 und W. Deon-

na, Le mobilier de¤ lien. Exploration arche¤ olo-

gique de De¤ los 18 (Paris 1938) 387.

8 Ihre Form soll, anders als bei den H˛r-

neralt�ren, in der Monumentalarchitektur

wurzeln, Deonna 1934, 438 ¡.

9 Die Volutenalt�re sind eine ausgespro-

chen griechische Form, charakteristisch be-

reits ab dermittelarchaischenbis in die helle-

nistische Zeit. Die Form wird vom ionischen

Kapitell abgeleitet, Galling 1925, 104.

10 Bowerman 1913, 73.

11 Yavis 1949, 132, 137 mit Anm. 57”58

Abb. 38.

Abb. 1: Alt�rchen vomMichaelerplatz, Vorderansicht.

(Foto: R. L. Huber)

Abb. 2: Alt�rchen vomMichaelerplatz, Draufsicht. (Foto: R. L. Huber)
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derpulvini, die von der erh˛hten Focus£�che abgesetzt sind, und einige

Varianten von Volutenpolstern, darunter welchemit abgerundeten stufen-

artigen und geschnˇrten Pulvini, wie auch jene, die nur in £achem Relief

(,,Pseudopulvini‘‘) ausgefˇhrt sind.

Ein weiterer markanter Bestandteil des Decksockels ist der Focus, der

eben oder eingetieft sein kann. Dass an jedem Altar geopfert wurde, ob-

wohl nicht alle einen vertieften Focus fˇrOpfergaben zeigen, h�ngt, au4er

mit der Gesamtform des Altares, vielleicht auch mit der Art des Opferritus

zusammen. So werden die tieferen, schalenf˛rmigen Foci auch in Verbin-

dung mit Trankopfern gebracht.
12
Es liegen aber auch vielfach Belege

vor, diedaraufhinweisen,dass festeSpeisenalsOpfergaben inpatera�hn-

lichen Schalen oder direkt auf die ebenen Deckplatten der Alt�re gelegt

wurden.
13
Die Deckplatten weisen nicht selten Zap£˛cher und metallene

Spangen fˇr das Einlassen von Aufs�tzen auf.
14

ImLaufe des 1. Jahrhunderts n. Chr. ist eine Verschmelzungder beidenEle-

mente zu beobachten. Als integraler Teil der Bekr˛nung ¢ndet man nun

in Stein ausgearbeitete Opferschalen. Besonders reich ausgestattete Al-

t�re zeigen reliefverzierteSchalen,
15
diewahrscheinlichdie zeitgleicheTer-

ra Sigillata nachahmen.

Bei provinzialr˛mischen Alt�ren wird der Focus durch eine besondere

Formgebung und eine Erh˛hung betont. Bei einigen kaiserzeitlichen, pro-

vinzialr˛mischen Exemplaren, wie auch dem Alt�rchen aus Wien, besitzt

er eine trogartige Form.
16
Diese kann vielleicht als eine Weiterentwicklung

und Vereinfachung der schalenf˛rmigen, reliefverzierten Formen gedeu-

tet werden. Einenm˛glicherweisedemMichaelerplatzalt�rchen�hnlichen

trogartigen Focus zeigt ein Pulvinialtar (H 48 cmcB 24 cm) aus Carnun-

tum.17

12 Bowerman 1913, 82.

13 Vgl. dazu Altardarstellungen auf pom-

pejanischen Wandmalereien. Interessanter-

weise zeigen sie fast ausnahmslosRundalt�-

re, w�hrenddie erhaltenenpompejanischen

Alt�re haupts�chlich eckig gestaltet sind.

Siehe dazu E. Pernice, Die hellenistischen Ti-

sche, Zisternenmˇndungen, Beckenunter-

s�tze, Alt�re und Truhen. Hellenistische

Kunst in Pompeji 5 (Berlin, Leipzig 1932) 70

und Yavis 1949, 142. Kleine Rundalt�re aus

Delos z. B. zeigengleichfalls fast immereinen

Focus ohne Vertiefung, Deonna 1934, Taf.

CIII, CIV.

14 Pernice (Anm. 13) 59; Yavis 1949, 131;

Hermann1961, 18;Gamer 1989, 156. Dass Al-

t�re als Postamente zum Aufstellen von Thy-

miateria und �hnlichen Opferger�ten ge-

dient haben konnten, lehrt eine Darstellung

auf einer rot¢gurigenAmphora imBritishMu-

seum (London), Fritze 1894, 40 Anm. 2. Fˇr

das Beispiel einer aufgestellten Laren-Sta-

tue siehe E. Vorbeck, Milit�rinschriften aus

Carnuntum (Wien 1980) Nr. 256 (nach 212

n. Chr.).

15 Beispiele abgebildet bei Candida (Anm.

6) Nr. 10 (2. H. 1. Jh. n. Chr.) und Gamer 1989,

Taf. 83b”d, Taf. 86a.

16 Hermann 1961, 17, 36.

17 F. Humer / A. Rauchenwald, Denkmal-

schutz- und Rettungsgrabung sˇdlich der

Landstra4e 2026 im Bereich von Petronell

und Bad Deutsch-Altenburg. CarnuntumJb

1992 (1993) 85”92, 119 f., Abb. 4.

Abb. 3: Rekonstruktion des Alt�rchens.

M 1 : 3 (Zeichnung: I. Pavic¤ )

Abb. 4: Schematische Darstellung einiger Hauptformen rechteckiger Alt�re: 1. H˛rneraltar, 2.

Akroteraltar, 3. Volutenaltar, 4. Pulvinialtar (Volutenpolster), 5. Pulvinialtar (Zylinderpulvini).

(Zeichnung: I. Pavic¤ )
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Ohne ausfˇhrliche Untersuchung der vertieften Foci l�sst sich wenig ˇber

deren Entwicklungsgeschichte und Funktion aussagen. In diesemZusam-

menhang ist zum Beispiel an die Einsenkungen auf griechischen Alt�ren

fˇr chthonische Gottheiten (Unterwelt- und Erdgottheiten) zu denken.
18

Aufgestellt sei hier dieHypothese, dassAlt�remit vertieftenFoci in irgendei-

ner Art mit dem Bereich des Chthonischen in Verbindung stehen. Es wird

zwar behauptet, dass in der r˛mischen Zeit zwischen den ,,himmlischen‘‘/

,,uranischen‘‘ und den ,,chthonischen‘‘ Alt�ren nicht mehr unterschieden

wird,
19
die in denQuellen

20
vorkommenden unterschiedlichenBegri¡e las-

sen aber auf das Fortleben dieser Unterscheidung schlie4en. Die Formen

konntenweiter bestandenhabenoderwieder verwendetwerden,w�hrend

vielleicht nur das Wissen ˇber die ursprˇngliche Bedeutung der vertieften

Foci verloren gegangen war. Die Tatsache, dass den chthonischen Gott-

heiten Blutopfer dargebracht wurden, die aber fˇr Alt�re kleinerer Dimen-

sionen h˛chstwahrscheinlich auszuschlie4en sind, ist dabei irrelevant: Es

handelt sich nicht mehr um die ursprˇngliche Kulthandlung, sondern um

einen formalen Rˇckgri¡.

Fundort und hypothetischer Standort des Alt�rchens vom
Michaelerplatz
Das Alt�rchen vomMichaelerplatz (Fnr. KF 620) wurde am 25. 7. 1991 aus

einerGrubegeborgen.Diese lag in derN�heeiner r˛mischenSteinplatten-

p£asterung (sieheBeitrag I. Pavic¤ , 19 Abb. 1). ImoberenTeil war dieGrube

1,45mbreit, unterhalbderoberenSchichthatte sie einengeraden, quadra-

tischen Schacht. In ihrer Gesamttiefe von 1,83 m zeigte sie vier Verfˇll-

schichten. Das Alt�rchen stammt aus der untersten, deren absolute Tiefe

bei 13,63 m ˇberWr. Null lag.

Die Grube beinhaltete ausschlie4lich r˛mische Funde: Der Gro4teil be-

stand aus Keramik, ferner Glas und Glasschlacke, wenigen Knochen, ei-

nem Eisenfragment und Wandmalereifragmenten. Die vier Verfˇllschich-

ten datieren grob vom Anfang des 2. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts.

Das vierte Stratum, aus dem das Alt�rchen stammt, kann durch das Frag-

ment einer Reliefsigillata vorl�u¢g in das 1. Viertel des 2. Jahrhunderts

datiert werden.
21
Die Fundmaterialien aus der unmittelbar oberhalb des

Alt�rchens liegenden Verfˇllung (Schicht 2 und 3) sind anhand der Terra

Sigillata-Bestimmung in die Zeit von 135”170 n. Chr. zu datieren. Die ober-

ste Grubenverfˇllung ist auf derselben Basis in die Zeit von 150”250

n. Chr. zu setzen.

Die jˇngst ver˛¡entlichten Interpretationen der Baubefunde vom Michae-

lerplatz
22
charakterisieren den Bereich sˇdlich der Grube als einen Hof.

Die Annahme, dass das Alt�rchen vor der Deponierung in der Grube sei-

nen ursprˇnglichen Standort in eben diesem o¡enen Raum hatte, wˇrde

sich ohne weiteres in den Fundbestand gut erhaltener r˛mischer Wohn-

bauten einfˇgen, wo belegt ist, dass Lararien
23
, deren wesentliche Be-

standteileauchAlt�rewaren, indenmeistenF�llen inderKˇche, imAtrium,

im Peristyl, im Pseudoperistyl und im Viridarium/Garten platziert waren.
24

18 Vgl. Yavis 1949, 93 und H.-V. Herrmann,

Omphalos (Mˇnster 1959) 82 ¡. Zu den

chthonischen G˛ttern (Persephone, Deme-

ter, Zeus, Hekate/Trivia, Dionysos, Hera, Her-

mes u. a.) siehe E. Rhode, Psyche
3
(Darm-

stadt 1991) I 204 ¡. 247 f., II 81; M. P. Nilsson,

The Dionysiac Mystery of hellenistic and ro-

man age (Lund 1957) 40 ¡. 118 f.

19 Yavis 1949, 141.

20 Die quellenkritischeZusammenstellung

bei Bowerman (1913, 6 ¡.) zeigt bezˇglich

der Begri¡e Arae und Altaria, dass erstere

nur in Zusammenhang mit Unterweltsgott-

heiten verwendet wurden, zweitgenannte in

Verbindung mit Himmels- und Unterwelts-

gottheiten.

21 Freundl. Mitteilung P. Donat. Da aber

dieBearbeitungder restlichenKeramiknoch

nicht abgeschlossen ist, sind die hier ange-

fˇhrten Aussagenmit Vorbehalt zu werten.

22 P. Donat / S. Sakl-Oberthaler u. a., Die

Ausgrabungen am Michaelerplatz ” ein Be-

reich der canabae legionis von Vindobona.

Internat. Congr. Roman Frontier Studies 18,

2000. BAR Internat. Ser. (im Druck).

23 Die Termini Sacellum, fˇr Kapelle oder

kleines Heiligtum, und Sacraria, fˇr heilige

St�tte, wurden in der Sp�tantike durch das

Wort Lararia ersetzt. Die Bezeichnung Lar

war ursprˇnglich Synonym fˇr das Haus.

24 Beispiele in Pompeji undDelos: hellenis-

tisch bis 1. Jh. n. Chr. (G. K. Boyce, Corpus of

the Lararia of Pompeii. Mem. Am. Acad.

Rome 14, 1937, 193; D. G. Orr, Roman do-

mestic religion: a study of the Roman hou-

sehold deities and their shrines at Pompeii

and Herculaneum [Diss. Univ. of Maryland

1973] 99; M. Bulard, La Religion Domestique

dans la Colonie Italienne de De¤ los [Paris

1926] 7 ¡.). ” Ostia: kaiserzeitlich (Bakker

1994). Im provinzialr˛mischen Bereich l�sst

sich das angesichts desmeist schlechten Er-

haltungszustandes nicht verfolgen, vgl. A.

Kaufmann-Heinimann, G˛tter und Lararien

aus Augusta Raurica. Forsch. Augst 26

(1998).
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Ferner ¢nden sie sich in den Fauces/Eingangsbereichen des Hauses, in

Tabernen, im Hauptzimmer, in oder in der N�he der Latrinen, im Triclini-

um/Speisezimmer und in einzelnen, fˇr den Kult bestimmten R�umen. Im

Unterschied zugro4enAlt�ren, die ˇblicherweise vor derKultnische (Lara-

rium), oft paarweise, aufgestellt waren, fand ein Kleinaltar seinen Platz in

der Nische selbst. Dies ist durch einige in situ gefundene Kleinalt�re in La-

rarien zum Beispiel in Pompeji belegt.
25

Alt�re im Haus- bzw. Privatkult
Der Altar wurde zwar verlagert aufgefunden, die Grube in der er sich be-

fand, lag aber im Umfeld eines Wohn- und Werkst�ttenbereiches (siehe

Beitrag I. Pavic¤ , 18), was auch ein Hinweis auf Haus- und Privatkult sein

k˛nnte. Deshalb soll an dieser Stelle ein ;berblick ˇber die Kulthandlun-

genundFeste imh�uslichenBereichanhand vonQuellenmaterial undun-

ter Einbeziehung von gut erhaltenenWohnkomplexen dargelegt werden.

Im Hauskult, in dem unblutige Opfer, besonders Speiseopfer
26
, bevorzugt

wurden, gebˇhrte einebesondereStellungdenHaus-Laren (demLar fami-

liaris),27 denHaus-Penaten28undderHestia/Vesta (demHerd,derauch fo-

cus Larium und ara Penatium genannt wurde)
29

sowie dem Genius

(Schutzgeist) desPater familias. Ihnenwurde regelm�4igwie auchbei spe-

ziellen Anl�ssen geopfert. T�glich wurde den Penaten oder den Laren
30

,,auf dem Herd oder auf einem kleinen Altar ihre kleine Ration verbrannt,

ehe die secunda mensa hereingebracht wurde‘‘.
31
Die kleine Ration be-

stand ursprˇnglich aus Salz und far (Spelzweizen), sp�ter auch aus

Fleisch. Es wird auch ˇber ein �hnliches Opfer an Vesta berichtet.
32
Nach

einer antiken Quelle
33
opferte man dem Lar familiaris jeden Tag aut ture

aut vinoautaliqui,undzwardurchdie Tochter der Familie. Aus einemsp�t-

antiken Verbot
34
erf�hrt man, dass den Laren ein Brandopfer, den Pena-

ten Brandopfer und Weihrauch und dem Genius Wein dargebracht wur-

den.DenPenaten, die unter anderemals Schutzpatronegedeutet werden,

die ˇber die Lebensmittel wachten, wurden Erstlinge geopfert.
35
Wein wur-

dezumBeispiel beiGeburtstagen”einerausdrˇcklich r˛mischenFestlich-

keit ” dem Genius des Familienvaters und des Sohnes dargebracht.
36

Durch eineVorschrift (aus demJahr 30 n. Chr.) wird beimMahl einWeinop-

fer an den Genius Caesaris verordnet.37 Bei einem Todesfall opferte man

zu Hause den Laren ein Schaf
38
und r�ucherte ˇber der Totenbahre.

Den olympischen G˛ttern, die im Hauskult immer schon pr�sent waren,

wurden auch gelegentlich Gaben dargebracht. So opferte man zum Bei-

spiel Jupiter bei Hochzeiten ” Frˇchte und panis farreus ” oder an den

Iden jeden Monats. Zu diesen allmonatlich wiederkehrenden Feiertagen,

die im Haus begangen wurden, geh˛ren auch die calendae (Tage des

Neumondes) und die nonae.39 W�hrend die Ersten der Juno geweiht wa-

ren, standendienonaenicht einer bestimmtenGottheit zu. Zu denStatuen

der Gottheiten, die in r˛mischer Zeit in Lararien standen und vor denen

man opferte,
40
gesellten sich in der Kaiserzeit als Folge der Herrscherver-

g˛ttlichung die ,,Bilder‘‘ (imagini) des jeweiligen Kaisers und der Mitglieder

25 Boyce (Anm. 24) 16 und Nr. 114 Nr. 123

(zwei Alt�rchen aus der Casa del Citarista)

Nr. 190 (Casa del Fauno, Kˇchennische)

und Nr. 264.

26 H. H. Scullard, R˛mische Feste (Mainz

1985) 31.

27 Marchi 1896, 27 ¡.

28 Marchi 1896, 55 ¡.

29 Plin. nat. 28,81,3; Marchi 1896, 128.

30 Laren: Eitrem 1915, 475. ” Penaten: B˛-

mer 1943, 124 f. und Marchi 1896, 121 f.; zu-

sammenfassend zur Laren/Penaten-Proble-

matik siehe B˛mer 1943, 136 f. und Orr (Anm.

24) 9 ¡.

31 Eitrem 1915, 475.

32 Nach Scullard (Anm. 26) 22, wurde ,,ein

Stˇck gesalzenen Kuchens ins Feuer gewor-

fen‘‘.

33 Plaut. Aul. 23; vgl. Eitrem 1915, 235.

34 Cod. Theod. 16,10,12, vgl. Eitrem 1915,

152 und B˛mer 1943, 138.

35 O. Elia, Culti familiari e privati della Cam-

pania. Arulae ¢ttili pompeiane. In: Homma-

ges a' Albert Grenier II. Collection Latomus

58 (Brˇssel 1962) 561.

36 Marchi 1896, 209; Bulard (Anm. 24) 23.

37 Ov. fast. 2,635.

38 Marchi 1896, 194 ¡.; Eitrem 1915, 476.

39 J. Marquardt, R˛mische Staatsverwal-

tung 3 (Berlin 1878) 294.

40 Vgl. Kaufmann-Heinimann (Anm. 24),

interessanterweise wurde in keinem der La-

rarien in Augst ein Altar gefunden.
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der Kaiserfamilie. Vor ihnen opferte manWeihrauch undWein.
41

Auch bei verschiedenen staatlichen Feiern wie zumBeispiel bei den Satur-

nalien (17.”23. Dezember) wurde ein Teil zu Hause abgewickelt. Dabei op-

ferte man ein Ferkel, Geschenke wurden ausgetauscht und vieles andere

mehr. Auch zu Palilia (Parilia), das von der ganzen Bev˛lkerung am An-

fang des Frˇhlings (21. April) begangen wurde und als Lustration (kulti-

scheReinigung) angesehenwerden kann, wurdenunter anderemunbluti-

ge Speiseopfer an Pales (Gottheit der Hirten) dargebracht und Stall und

Wohnungmit Schwefel gereinigt.

VondenHausfesten sindweiters solche anzufˇhren, die verschiedeneSta-

dien im Leben eines Mitglieds der Familie markieren, wie zum Beispiel den

;bergang von der Kindheit in das Erwachsenenalter, das erste Haar-

schneiden und die erste Rasur (beides ursprˇnglich griechische Sitten).

Eine Abreise und besonders eine glˇckliche Rˇckkehr boten ebenso An-

lass zur Feier und zumOpfer wie auch die Genesung von einer Krankheit.

Wie gezeigt wurde, nimmt einGro4teil der h�uslichen Feiern Bezug auf La-

renundPenaten, die als Schutzgeister der SeelenVerstorbener aufgefasst

wurden.
42
Ursprˇnglich waren es dieManen, die Seelen der Vorfahren, de-

nen am Herdfeuer geopfert wurde. Der Hauskult steht demnach mit dem

Totenkult in engstemZusammenhangunddadurchmit den chthonischen

Gottheiten.
43

Daran anschlie4end w�re unter anderem an die Verwen-

dung vonKleinalt�renmit vertieftenFoci undandie chthonischeKonnota-

tion derselben zu denken.

Es gabeinigeFeste, bei denenau4erhalb der Tempel undH�user geopfert

wurde, wie auch eine Reihe von Anl�ssen, bei denen an einem provisori-

schen Ort Opfer dargebracht wurden. Der Transport eines kleinformati-

gen Altares ist in diesem Zusammenhang nicht auszuschlie4en. Dabei ist

aber zubedenken, dassmancherorts˛¡entlicheAlt�re ziemlichdicht stan-

den und daher mitgebrachte nicht unbedingt notwendig waren. Auch ist

das Gewicht kleinstformatiger Alt�re aus Stein nicht zu untersch�tzen, so-

dassbeiUmzˇgen (pompae)eherOpferger�teanderer, leichtererMateria-

lien mitgetragen wurden. Ferner kann nicht immer entschieden werden,

ob die ,,tragbaren Alt�re‘‘, die in der Literatur bezeugt sind, aus Stein, Ton

oder Metall gefertigt waren und welche Form sie besa4en.
44

Zuletzt seien noch einige literarisch bezeugte, dislozierte Opferhandlun-

gen hier angefˇhrt: Das Fest der Grenzsteine (terminalia), bei dem j�hrlich

gefeiert und geopfert wurde, Opferhandlungen amMeeresufer vor Kriegs-

zˇgen,
45
am Feld vor Beginn der Schlacht, die lustratio der Felder,46 bei ei-

nerMeeresfahrt
47
. An bestimmten Tagenwurde bei Compita-Heiligtˇmern

(an Wegkreuzungen) den Lares compitales geopfert. In diesem Zusam-

menhangw�reaber eheran¢xeAlt�re (vgl.OstiaundPompeji) zudenken,

obwohl auchmitgebrachte Alt�re nicht auszuschlie4en sind.
48

Zur Funktion der kleinformatigen Alt�re
Dass Miniaturalt�re nicht immer die gleiche Funktion erfˇllen k˛nnen wie

gro4eoder garMonumentalalt�re liegt auf derHand. Ob sie auchnur eine

41 Ov. Ex Ponto 2,8,1”10; 4,9,107 ¡. ” Ar-

ch�ologische Belege: D. Fishwick, The Impe-

rial Cult in the Latin West 2, 1 (Leiden 1991)

532 und Bakker 1994, 145 ¡. 184 ¡.

42 Eitrem 1915, 475; �hnlich B˛mer 1943,

124 f.

43 Eitrem 1915, 152 und 478; auch Rohde

(Anm. 18) 204.

44 Kleinformatige Alt�re sind auf Darstel-

lungen nie zu ¢nden, sondern nur gro4e Al-

t�re, Tripode (metallene Alt�re?), R�ucher-

schalen und Thymiaterien.

45 Fritze 1894, 36.

46 Marchi 1896, 227.

47 Suet. Aug. 98,2: tura libantes; Fishwick
(Anm. 41) 532. G. Kapit�n, Louteria from the

Sea. Internat. Journal Nautical Arch. 8.2,

1979.

48 Bakker 1994, 129.
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bestimmte Funktion, wie andere �hnliche kleinformatige Kultger�te, allein

fˇr sich beanspruchen, soll hier kurz behandelt werden.

Die kleinformatigen Alt�re wurden oft Hausalt�re genannt, was auf den

ersten Blick irrefˇhrend wirkt, da auch Gro4alt�re in H�usern standen.

Die Benennung erfolgte aufgrund zahlreicher Alt�rchenfunde inWohnbe-

reichen im griechischen Raum.
49

Fˇr kleinformatige Alt�re
50
hellenistischer Zeit wurde die Au¡assung ver-

treten, dass sie s�mtlich, unabh�ngig von ihren Gestaltungselementen,

als Weihrauch- bzw. R�ucheralt�re zu bezeichnen sind.
51
Angesichts for-

maler Di¡erenzen,
52
der Verwendung unterschiedlicher Materialien sowie

des Fehlens von Brandspuren, zum Beispiel an den zahlreich vorliegen-

den und sehr gut dokumentierten sizilischen undunteritalischen Exempla-

ren,
53
ist aber die Allgemeingˇltigkeit dieser These in Frage zu stellen.

Ein Problem liegt weiters auch in der De¢nition der antiken Bezeichnung

fˇr kleinformatige Alt�re. W. Deonna ordnet jegliche Form dem lateini-

schenBegri¡ turibulum54
, dasdergriechischenBezeichnung thymiaterion

entspricht,
55

zu. Die bildliche Darstellung von R�ucherger�ten bezie-

hungsweise von Thymiaterien ” vor allem in klassischer und hellenisti-

scher Zeit ” verdeutlicht aber, dass es sich dabei immer nur umObjekte zy-

lindrischer Form gehandelt hat
56
und nicht umRechteckalt�rchen.

Generell ist dasR�uchernaufAlt�renw�hrendder gesamtenAntikedurch

reiches schriftliches Material sowie durch bildliche Darstellungen mehr

als ausreichend belegt. Esw�re also durchaus vorstellbar, wennKleinalt�-

re unter anderem die Funktion eines Brandopferplatzes innegehabt h�t-

ten.

Zur Einfˇhrung von Weihrauchopfern trugen ph˛nikische H�ndler we-

sentlich bei. Sie lieferten im 7./6. Jahrhundert v. Chr. Weihrauch aus Ara-

bienandieGriechen.
57
ImWesentlichensinddreiOpferartenunterVerwen-

dung vonWeihrauch bezeugt. Zum einen die unblutigen Opfer, bei denen

verschiedene Gaben, darunter Honigkuchen, Brot, vor allem aber Wein,

dargebracht wurden, und zumanderendie Blutopfer. Dazu kommt als drit-

tes das Weihrauchopfer als alleinige liturgische Handlung. Weihrauch

konnte auch als Ersatzopfer fˇr gr˛4ere Opfergaben verwendet werden.

H�u¢g waren es Frauen, die das R�uchern im sakralen, aber auch im

h�uslichen Ambiente ˇbernahmen. Neben Weihrauchsorten wie Libano-

tos, Smyrna, Kasia, Kynamomon, Kostos und vielen anderen wurden Myr-

tenzweige, Lorbeer, Olivenzweige, Wachskuchen, Honigkuchen, gerei-

nigte Gerste, Weizenmehl, wei4er Mohn, heimische Holzarten, Gewˇrze

(u. a. Zimt) und vieles anderes eingesetzt.
58
Als R�ucherplatz dienten Al-

t�re, Becken, Schˇsseln, Pfannen, Thymiaterien sowie einfache Herde.

Bezˇglich der Funktion von kaiserzeitlichen kleinformatigen Alt�ren, die

unter diesem Gesichtspunkt noch nicht untersucht worden sind, k˛nnen

folgende allgemeine Bemerkungen angefˇhrt werden: Bezeugt sind sie

als Votivgaben in Tempeln
59
, vereinzelt als Grabbeigaben

60
und als Haus-

alt�re. Gezielte Untersuchungen der Foci nach Resten von Brand undOp-

ferspenden k˛nnten aber Klarheit ˇber den Kultritus bringen. An den von

49 Zudiesen zuletztMeijden 1993. Eher sel-

ten wurden kleinformatige Alt�re in Tempeln

oder Gr�bern gefunden.

50 In der Literatur ¢nden sich unterschied-

liche Bezeichnungen fˇr diese Objekte. So

werden sie Hausalt�re, Kleinalt�re, Arulae,

tragbare Alt�re, Focus und Autels Bru“ le-Par-

fumsgenannt. Die kleinsten unter ihnen sind

etwa 6 cm hoch.

51 Deonna (Anm. 7) war der erste, der

diese Meinung vertreten hat; so auch Yavis

1949, 175.

52 Esgeht um t˛nerneundsteinerneAlt�re

sowie umThymiaterien. Zur ambestenunter-

suchten Gruppe geh˛ren Arulae, das sind

kastenf˛rmige, reliefverzierte Kleinalt�re

haupts�chlich aus Ton, aber auch aus

Stein. Sie sind vom 6. bis zum 1. Jh. v. Chr. be-

legt, mit einem Schwerpunkt in der hellenisti-

schen Zeit. Die wichtigsten Produktionszen-

tren wurden in der Magna Graecia festge-

stellt. Eine weitere Gruppe, die bemalten

Arulae, wurde in Korinth produziert. P. Wuil-

leumier, Bru“ le-Parfums en terre-cuite. Me¤ l.

EŁ cole FrancZ aise Rome 46, 1929, 43”76; Ya-

vis 1949, 137 f. 171 ¡. (mit Literatur); Elia

(Anm. 35) 559”566; D. Ricciotti, Arule. In: Ro-

ma medio repubblicana (Roma 1973) 72 ¡.;

Meijden 1993.

53 Meijden 1993, 163 ¡.

54 Auch bei Yavis 1949, 173 ist die Benen-

nungnicht immer klar. Er nennt R�ucheralt�-

re aus Metall thymiateria.
55 Siebert (Anm. 4) 96.

56 Zu Thymiaterien sieheGalling 1925, Taf.

2, 3, 10 usw.; Th. Wiegand, Thymiateria. Bon-

ner Jahrb. 122, 1912, 1”89. Zu weiteren Dar-

stellungen von R�ucheropfern siehe Fritze

1894, 40 ¡. 44 ¡. 48. Zu Darstellungen der

Weihrauchernte und zu Verweisen bezˇg-

lich thymiaterion, ebd. 18.
57 Fritze 1894 und Eitrem 1915, 198 ¡.

58 Theophr. h. plant. 9,4,2; Plin. nat. 12,5;

Hdt. 3; Dioskorides (nach Fritze 1894, 16)

ˇber die Vorgangsweise beim R�uchern.

59 In den Provinzen wie z. B. Gallien oder

Pannonien wurden sie meist in Tempeln ge-

funden. In Hispanien und Sˇditalien dage-

gen kommen sie aus dem h�uslichen Be-

reich.

60 J.-L. Fiches /M. Py / J.-Cl. Bessac, Trois

de¤ po“ ts d¤objets votivs. Documents d¤arche¤ o-

logie me¤ ridionale 1, 1978, 179 f.
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der Autorin bisher gesichteten 19 kleinformatigen Alt�ren aus Pannonien

konnten keine Brandspuren festgestellt werden. Fˇr die hispanischen da-

gegen liegen bereits Positivbefunde vor.
61
Deshalb ist nicht auszuschlie-

4en, dass auf kleinformatigen Alt�ren auch ger�uchert und kleine Brand-

opfer dargebracht wurden. Es ist n�mlich vorstellbar, dass eine Kalk-

schicht, wie sieamWienerObjekt punktuell erhalten ist (sieheunten), auch

dazu diente, die Steinober£�che vor Brandeinwirkung zu schˇtzen, so-

dassderAltar selbst keineBrand£eckenzeigenmuss.DieselbeVermutung

�u4erte auch H. van der Meijden bezˇglich der in gro4er Zahl vorliegen-

den sizilischen und unteritalischen Arulae.
62

Zusammenfassung
Der kleine Altar vom Michaelerplatz kann aufgrund seines Fundortes in

den canabae legionis von Vindobona, solange sich kein Hinweis auf Kult-

bauten in n�herer Umgebung ¢nden l�sst, in erster Linie in Verbindung

mit Hauskulten gesehen werden. Durch die N�he einer Stra4enkreuzung

darf aber auch ein compitum in der Interpretation nicht unberˇcksichtigt

bleiben. Dass auf dem Alt�rchen geopfert wurde, legt der vertiefte Focus

an der Oberseite nahe. In welcher Form und mit welchen Gaben konnten

auch die Gesteinsuntersuchungen in diesem Fall nicht kl�ren.

Typologisch geh˛rt das Werkstˇck den Pulvinialt�ren an, eine Form, die

sich ˇber Jahrhunderte verfolgen l�sst unddie zugleich eine derHauptfor-

men provinzialr˛mischer pannonischer Alt�re ist.

Der terminus ante quem fˇr das Deponieren des Alt�rchens vor dem Ende

des 2. Jahrhunderts n. Chr. ist durch die oben besprochenen Funde, ge-

nauer die Terra Sigillata aus der Schicht unmittelbar ˇber dem Alt�rchen,

gegeben. Ein terminus post quem fˇr die Herstellung des Alt�rchens kann

erst durchdieAuswertungder�ltestenBefundeundFundevomMichaeler-

platz, die noch nicht vorliegt, genannt werden. Eine Datierung in das 2.

Jahrhundert ist aber wahrscheinlich. (I. P.)

Anhang: Materialuntersuchung63 (Abb. 5”6)
Die Probe weist folgende Hauptbestandteile auf: 18% monokristalliner

Quarz, 37% mikritische Kalkpartikel (gro4teils umgelagerte Corallina-

ceenbruchstˇcke, ,,Lithothammien‘‘) und 21% Kalzitzement; weiters 5%

polykristalliner Quarz (angular), 3% Alkalifeldspat, 1%Muskovit, 2% Bio-

tit, 1% Kristallinbruchstˇcke, Spuren von Schwermineralien (Granat,

Turmalin), 5% sparitische Kalkpartikel, 1%Foraminiferen, 6%Echinoder-

menfragmente sowie Molluskenschalenreste. Die durchschnittliche

Korngr˛4e betr�gt 0,18 mm. Die im Dˇnnschli¡ bestimmbare Porosit�t be-

tr�gt circa 28%. Die Schwermineralzusammensetzung ist durch eine Gra-

natdominanz (64%) gekennzeichnet. Daneben kommen noch h�u¢g

Titanoxide (Brookit/Anatas, Rutil) sowie sehr untergeordnet Turmalin, Epi-

dot/Zoisit, Titanit, Zirkon undMonazit vor.

61 ZumBeispiel Gamer 1989, 272 Taf. 22 f.

62 Meijden 1993.

63 Zur Untersuchung des Steinmaterials

wurde eine etwa ¢ngernagelgro4e Probe

entnommen. Die nur schwach verfestigte,

por˛se Probe wurde zur Dˇnnschli¡herstel-

lung zun�chst mit blau gef�rbtem Harz

impr�gniert und danach mikroskopisch un-

tersucht. Die mineralogische Zusammenset-

zung wurde mittels Punktz�hlverfahrens

(300 Punkte) ermittelt. Die Korngr˛4e wurde

dem Dˇnnschli¡ entnommen und stellt den

Mittelwert des gr˛4ten Durchmessers von

100 K˛rnern dar. Die Porosit�t wurde an

Hand des blau gef�rbten Porenraums abge-

sch�tzt. Zus�tzlich wurde zur genaueren

Herkunftszuordnung vom verbleibenden

Sandmaterial eine Schwermineralanalyse

versucht. Es konnten tats�chlich, trotz der

sehr geringen Probenmenge, noch 179

durchsichtige Schwermineralk˛rner gewon-

nen werden.
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Beurteilung
Die Probe kann als gut sortierter, schwach kalzitisch zementierter, feink˛r-

niger, Siliziklastika fˇhrender, corallinaceenreicher Kalkarenit klassi¢ziert

werden.

Vereinfacht ausgedrˇckt handelt es sich dabei um einen sehr por˛sen,

kalkreichen, nur schwach verfestigten, leicht absandenden feinen Sand-

stein. Der genaue Gewinnungsort des Sandsteines kann derzeit mangels

Vergleichsmaterial nicht genau festgelegt werden. Eine Herkunft aus

Sandlagen des Badeniens oder des tieferen Sarmatiens erscheint aber

wahrscheinlich. Solche Sande und Sandsteine kommen beispielsweise

auch imWienerBereichvor. Vorkommen¢ndensich indenNeogenablage-

rungen, in Randbereichen zur Flysch- und Kalkalpenzone, besonders in

westlichen und sˇdlichen Stadtbereichen. Entsprechende Aufschlˇsse

sind aber durch die heutige starke Verbauung kaummehrm˛glich.
64
Eine

Herkunft aus den jˇngeren Ablagerungen des Sarmats oder Pannoniens

ist aber auf Grund der epidot/zoisitarmen Schwermineralzusammenset-

zung eher auszuschlie4en.
65

Bei demAlt�rchen handelt es sich um einen kalkreichen, leicht zu bearbei-

tenden Sandstein lokaler Herkunft. Das Material ist aber nicht witterungs-

best�ndig und daher ungeschˇtzt nicht gut geeignet fˇr eine Aufstellung

im Freien. An der Au4enseite des Altarstˇckes konnten auch einige wei4e

Flecken von Kalkfarbenresten beobachtet werden. Das weist m˛glicher-

weise auf eine ursprˇnglich vorhandene Bemalung oder Schutzschicht

hin. Reste organischenMaterials wurden im Focus nicht festgestellt. (R. S.)

64 F. Brix, Der Raum von Wien im Lauf der

Erdgeschichte. In: F. Starmˇhlner / F. Ehren-

dorfer (Hrsg.), Naturgeschichte Wiens 1

(Wien, Mˇnchen 1970) 27”190; ders., Erl�u-

terung zur geologischen Karte der Stadt

Wien 1:50.000. Ebd. Band 3 (Wien, Mˇnchen

1972); A. Rohatsch / St. Stefan, Herkunft, Pe-

trographie und Verwitterung der Baugestei-

ne des Albertinischen Chores. Ges. Geol.

Bergbaustud. 0sterr. 37 (Wien 1991).

65 Weitere Literatur: F. Brix, Geologie,

Hydrologie, Bodenkunde und die Ent-

wicklung der Wiener Stadtlandschaft. In: F.

Starmˇhlner / F. Ehrendorfer (Hrsg.), Natur-

geschichte Wiens 4 (Wien, Mˇnchen 1974)

1”52; W. Fuchs, Geologische Karte der Re-

publik 0sterreich 1 : 50.000, Blatt 59 Wien

(Wien, Geol. B.-A. 1984); W. Fuchs / R. Grill,

GeologischeKarte vonWienundUmgebung

1 : 200.000 (Wien,Geol.B.-A. 1984);W.Schna-

bel, Geologische Karte der Republik 0ster-

reich 1 : 50.000, Blatt 58 Baden-Wien (Wien,

Geol. B.-A. 1997);H.Wiesender / I.Maurer,Ur-

sachen der r�umlichen und zeitlichen \nde-

rung des Mineralbestandes der Sedimente

des Wiener Beckens. Eclogae geol. Helv. 51,

1958, 1155”1172.

Abb. 5: Dˇnnschli¡aufnahme der untersuch-

ten (Altar)Probe (500 mm). Sichtbar sind ge-
rundete mikritische Corallinaceenpartikel

(dunkelrot), eckige siliziklastische K˛rner

(ungef�rbt), vereinzelt Biogenreste und Kal-

zitzementkristalle. Der Porenraum ist blau

gef�rbt. (Foto: R. Sauer)

Abb. 6: Schwermineral- (A) und Dˇnnschli¡-

analyse (B) der Materialprobe des Alt�r-

chens vomMichaelerplatz. (Gra¢k: R. Sauer)
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Die beiden hier vorgestellten CD-ROMs wur-

den leider nicht als Doppel-CD geplant. Sie

sind Einzelwerke, die einander inhaltlich er-

g�nzen und auf Grund ihres abgestimmten

Designs auch optisch ihre Zusammengeh˛-

rigkeit vermitteln.

Das Mittelalter im Allgemeinen und das Rit-

tertum imBesonderenwirdmit derCD ,,Ritter-

tum und Mittelalter‘‘ virtuell erschlossen. Die
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B�uerliche Lebenswelt, Kirche und Kl˛ster,

Kaiser, P�pste und Fˇrsten, Mittelalterliche

Kunst, Der schwarze Tod, Das Rittertum:

Blˇtezeit und Verfall, St�dte ” Vorboten ei-

ner neuen Zeit. In der Chronik besteht die

M˛glichkeit, sich die zuvor nach Themen

aufgeteilten Informationen nochmals in his-

torischer Abfolge aufzurufen. Die mittelalter-

liche Kultur und Lebenswelt wird durch zahl-

reiche Fotos, Gra¢ken, Texte, gesprochene

Kommentare, Tonbeispiele zur Musik, Vi-

deos von Living History-Veranstaltungen

und Animationen anschaulich und per

Mausklick pr�sentiert.

Mit derCD-ROM ,,Burgen‘‘ spaziertmanvirtu-

ell durch 130 mittelalterliche Burgen in

Deutschland, 0sterreich, der Schweiz, Sˇdti-

rol, Tschechien und Polen. Ein kleiner, wenn

auch ober£�chlicher, Seitenblick wird dabei

sogar dem ur- und frˇhgeschichtlichen Bur-

genbau geg˛nnt. Die Einblicke in das Leben

der Burgbewohner, wie z. B. zu den Themen

EssenundTrinken, Familienleben, Feste, Be-

lagerungen, wird ebenso berˇcksichtigt wie

dieBurgenarchitektur selbst. Element fˇr Ele-

ment der baulichen Strukturen einer Burg

k˛nnen in kurzen Resˇmees, erg�nzt durch

bildliche Darstellungen, hinterfragt werden.

Gra¢ken, Texte, gesprochene Kommentare

und Animationen begleiten den bunten Fo-

toreigen. Eine Chronik erm˛glicht den zeit-

bezogenen Zugang. Touristische Informa-

tionen regen zu Aus£ˇgen an.

Diashow und Bildschirmschoner sind zwei

nette zus�tzliche Nutzungsm˛glichkeiten

aufbeidenCD-ROMs.W�hrendderDiashow

werden die Bilder zu einem bunten Reigen

zusammengefasst, der selbstt�tig abl�uft.

Die CD-ROMs erfordern keine umst�ndliche

Installation. Die Benutzerober£�che ist ein-

fach und ˇbersichtlich gestaltet und es l�sst

sich ohne Vorkenntnisse spielend lossurfen.

Trotzdem sollte man sich ” z. B. im Hilfeteil ”

mit den Steuerungsm˛glichkeiten vertraut

machen.Die zudeneinzelnenThemengeh˛-

rigen Informationstexte sind druckbar. Ins-

gesamt fˇgen sich beideCD-ROMs zu einem

ansprechenden Mittelalter-, Ritter- und Bur-

genreigen, der sich auch in Schulbibliothe-

ken gut ausmachenwˇrde. (S. S.-L.)
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Abbildungsnachweis FWien 4, 2001
Als Grundlage fˇr Pl�ne und Kartogramme (Fundchronik) wurde,

wenn nicht anders vermerkt, die MZK der Stadt Wien, MA 14-ADV,

MA 41-Stadtvermessung verwendet. Wir danken den Kollegen fˇr

die gute Zusammenarbeit. Fˇr die Drucklegung wurden s�mtliche

Pl�ne vonM. Kronberger, Tafeln von Ch. Ranseder nachbearbeitet.

Einband: R˛mischeMaske vomMichaelerplatz, Foto: Stadtarch�olo-

gieWien;Ansicht vonWien,fWiener Tourismusverband”S. 2, Foto:

Intern. Presse-Bild-Agentur Votava ” S. 3, Maske vom Michaeler-

platz, Foto: Stadtarch�ologie Wien; Goldohrring aus der Grabung

Wien 3,Ungargasse, Foto: R. L. Huber; PostkarteNeuerMarkt, Samm-

lung R. Steinmetz ” S. 8, Abb. 4, f Landesmuseum Joanneum, Bild-

und Tonarchiv, Graz , Inv. Nr. RF 38667 ” S. 33, Abb. 5, f British Mu-

seum London, Resource Nr. RES 1362‡ ” S. 36, Abb. 7, nach J. Shep-

herd, The Temple of Mithra. Arch. Reports 12 (London 1998) 180 ¢g.

209 ” S. 38, Abb. 8, Umzeichnung nach F. Sinn, Stadtr˛mische Mar-

morurnen (Mainz/Rhein 1987) Kat. Nr. 341” S. 42, Abb. 16, f Soprin-

tendenza per i Beni Artistici e Storici Gabinetto Fotogra¢co, Piazzale

degli U⁄zi, 50122 Firenze, Nr. 102421 ” S. 45, Abb. 18.B u. D, fAquin-

cumi Mu¤ zeum, Budapest ” S. 51, Abb. 19, f Aquincumi Mu¤ zeum, Bu-

dapest”S. 65,Abb. 1, FotostudioOtto”S. 68, Abb. 5,fArchivioFoto-

gra¢co della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province

di Napoli e Caserta, Dia AFSN 11432 ” S. 79, Abb. 1, f KHM, Wien

Inv. Nr. AS XI 949, XI 881, XI 943, XI 882, XIa 109 ” S. 83, Abb. 9, Glasge-

f�4 RGM 68.59.16, R˛misch-Germanisches Museum der Stadt K˛ln,

f Rheinisches Bildarchiv K˛ln ” S. 129, Abb. 16, r˛mischer Bronze-

dreifu4 mit Becken, Wehringen, Grab 3, f Bayerisches Landesamt

fˇr Denkmalp£ege, Mˇnchen ” S. 159, Abb. 2, f Bildarchiv 0NB

Wien, Neg. Nr. ST 1012 Pos.F ” S. 163, Abb. 6, f0sterreichische Aka-

demie der Wissenschaften Wien ” S. 172, Abb. 12, FA-RZ I, C”G,

HMW ” S. 177, Abb. 14, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse, 19.”20. 3.

1900, HMW ” S. 200, Abb. 32, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse, 11. 3.

1900 ” S. 201, Abb. 33, FA-RZ I, C”G, HMW”S. 204, Abb. 34, Grab 28,

FA-RZ I, N”S, Neuer Markt, 27. 4. 1905 ” S. 206, Abb. 35, Grab 38, FA-

RZ I, N”S, NeuerMarkt 26. 7. 1960, Skizze von F. Eppel, HMW”S. 215,

Taf. 4, Grab 24, A, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse, 19.”20. 3. 1900,

HMW, Taf. 4, Grab 24, B, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse, 25. 3. 1900,

HMW ” S. 216, Taf. 5, Grab 25, A, FA-RZ I, C”G, Dorotheergasse,

22. 3. 1900, HMW”S. 247, Abb. 10, Alte Galerie des Steierm�rkischen

Landesmuseums Joanneum, Graz ” S. 294, Abb. 1, FA-RZ III, L”R,

Rennweg 14, 31. 11. 1903.
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