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Mit dem Beginne des Buchstabens G 1st die Redaktion von G. Wissowa auf

W. Kroll iibergegaiigen.

Der Redaktionsweehael hat einige bedauerliche

Versehen im Gefolge gehabt, darunter die doppelte

Bearbeitung der Art. Galeoi durch Kern und

Kjellberg.

Herr Rostowzew erklart, daB er in

s ein em Artikel ,Frumentum' (o. S. 152)

Herrn Carcopino den Vorwurf eines Pla-

giates nicht habe machen wollen. Nacb

Z i e 1 i n s ki , dessen Theorie in den Melanges (XXV

p. 27—29) erwahnt worden ist. hat Carcopino

sich auf die Reform des S. 75 v. Chr. beruien,

nicht aber in demselben Sinn. Fur Kiel in ski

beweist sie, daB dainals die Romer die Konknrrenz

unterdruckt oder wenigstens vermindert haben,

>velche in der decumarum venditio die Sizilischen

Gemeinden den ritterlichen societates publica-

norum zu macben pflegten (s. Zielinski Philol.

N. F. VI 274 n. 47). Fiir Carcopino ist sie

eine Priifung dieser zum erstenmal und aus andern

Griinden behaupteten Theorie, daB die ritterlichen

soeietates publicanorum aus der venditio decu-

marum von Sizilien rechtlich ausgeschlossen

waren (Melange XXV p. 419ft*.).

J. B. M etzlersohe BuehOinekerei, G- m. b. H. In Stuttgart.

Glytyrrhiza^ yXvxvQpt£a, yXvxeia ei£a, dul-

cis radix, Sufiholz, Staude aus der Familie der

Papilionaceen, Unterabteilung der Galegeen, mit
unpaar-gefiederten , vieljochigen Blattern und
achselstandigen, ahrenfOrmigen , vielblumigen

Trauben, Blumen weifi, violett oder blau. Die

Wurzeln, WurzelstOcke und Wurzelauslaufer ent-

.halten SuBholzzucker (Glycyrrhizin). Im Gebiete

miden sich zwei Arten: G. glabra L. (Hulsen

G. glabra verlangerte, lockere Trauben hat. Auch
die Abbildungen der Wiener Hss. fol. 91 C;
fol. 34 N. zeigen, wie schon Daub eny (Lectures

ou Roman husbaudry) und E. Bonnet (Janus
VIII 269f.) erkannten, den Typus von G. echi-

nata.

In ganz ahnlicher Weise beschreibt Plinius

unsere Pnanze (n. h. XXII 24); als gemeinsame
Urquelle darfman nach Wellmann Herm. XXXIII

kahl, 2—4samig), nebst der Unterart G. glandu- 10 361 Diokles aus Karystos annehmen , nur hatte
lifera Waldst. Kit. (Hulsen drusenborstig) und
G. echinata L. (Hulsen igelborstig, 1—2samig);

vgl. Engler-PrantI Naturl. Pflanzenfamilien

III 3, 307. Karsten Deutsche Flora 112 248.

Halacsy Conspectus florae grace. I 427. Held-
reich Die Nutzpflanzen Griechenlands 70. Ar-
cangeli Floraltal. 506. Abbildung u. a. Thome
Flora von Deutschland III 67. Wiesner DieRoh-
stoffe des Pflanzenreiches II 526ff. Fltickiger
Pharmakognosie des Pflanzenreiches 382.

Erwahnt wird die yXvxsia pi£a zuerst von
Hippokrates morb. mul. I 624 als aufierlich an-

gewandtes Mittel. (Pseudo-)Theophr. h. pi. IX IB,

3 sagt: ,SiiB ist auch die skythische Wurzel, ja sie

wird von manchen geradezu SuBwurzel genannt.

Sie wiichst an der Maiotis. Sie ist gebrauchlich

gegen Asthma, trockenen Husten und iiberhaupt

bei Brustbeschwerden. Auch gegen Wunden wird

sie in Honig gegeben. Sie vermag auch den Durst

seine Vorlage fur iotxoza aiivcp - iotxoza e/o'tp, was
ihn zur tfbersetzung mit foliis ecMnatis fiihrte

und weiterliin veranlaBte, XXI 91 in die aus
Theophrastos (h. pi. VI 1, 3) geschcpfte Aftf-

zahlung der Dornpflanzen anstatt des xvfjxog

ganz unpassender Weise glyeyrrhixa, wrtica ein-

zusetzen. Die beste Sorte kommt ihm aus Ci-

licien, seeunda Ponto; diese sei allein offizi-

nell und werde vergiliarum oecasu gewonnen.
20 Nun ist die Wurzel der im Garten gebauten

G. echinata nicht sti6, weshalb Fltickiger
sie als Stammpflanze des russischen Siifiholzes

nicht anerkennt; ihm folgen Kobert Historische
Forschungen V 54 und Frieboes in seiner

Celsusiibersetzung S. 688. Aber die oben ge-

gebene Beschreibung bei Dioskurides und Plinius

paflt doch nur auf G. echinata L. , daher halt

auch er an dieser schon von Billerbeck Flora
class. 192 gegebenen Deutiing fest; die iiltere

zu stillen, wenn man sie im Munde halt. Daher 30 Zeit scheint eben nur diese Art gekanntzu haben,
sollen die Skythen mit dieser und der Hippake
11—12 Tage lang aushalten kbnnen.' Schon diese

Heimatangabe und Benennung weist darauf hin,

dafi hier von der speziell Sudosteuropa (SiidruBland

usw.) angehorigen G. echinata die Rede ist. Noch
klarer bezeugt dies die Beschreibung des Dioskuri-

des (mat. med. Ill 5) : Die G., welche man auch
Pontische Wurzel, yerxtav^

f
Zxvdtov, adtysor und

ovfiyvzov heiBt (vgl. Isid. orig. XVII 9, 34 G.

aber vielleicht steckt in des Plinius besserer cili-

cischer Sorte die erste Erwahnung der suBeren
G. glabra bezw. glandiilifera. Die Wurzeln
selbst werden als lang, buchsbaumfarbig wie die

des Enzians, etwas herb und suB bezeichnet: sie

werden zu Saft verarbeitet wie das Lykion. Als
HeilmLttel verwendet Celsus die radix, quam
didcem appellant, gestoBen und in Rosinenwein
oder Weinmet gekocht gegen Mandelentzunduog

graece ex eo dicta quod dulcem radicem habeat 40 (de med. VI 10) , zu Pastillen zur Austreibang
. . . eadem aditpog, quia sitientibus sitim sedat),

wachst am haufigstcn in Kappadokien und Pon-
tos. [Die interpolierte Bearbeitung {Wiener Hss.
usw.) fugt hierzu noch die Namen ylvxriQaxov,

ykvxxxpvrov, Xsovuda, xqXv&qcl, f Xvfiveotaoo, (hfioiv

aeev&a, asfte&Etog,
r

Poi/iatoi dovXxtgddt];.] Sie ist

ein kleiner Strauch mit zwei Ellen langen Trieben,
una welche die Blatter, welche denen des Mastix-
baumes gleichen, dicht stehen, diese sind fett

eines Steines aus der Blase (V 20, 6), zu einem
Gegengift (V 23, 1) u. a. Scribonius Largus gibt

die Wurzel der G. in einer arteriaee des Askle-
piades (75) , den Saft in Pastillen gegen Blut-
brechen (86). Dioskurides und der trotz allge-

meiner tjbereinstimmung doch manches ab-
andernde Plinius fugen zu den Angaben des

Theophrastos noch folgendes hinzu: Der Saft

wirkt gegen Rauhcit der LuftrShre, man muB
;hmzend und klebrig anzufuhlen. Die Bliite ist 50 ihn aber unter die Zunge legen und zergehen
der Hyazinthe ahnlich, das BlfttenkOpfchen (xag-

a<k) ist von der GrOfle der Platanenblutenknauel,
rauher, es enthalt hnsenartigc Hulsen, welche
rot und

^
klein sind.' Das sind aber gerade

chaiakteristische Merkmale der G. echinata L.
(vgL Abb. Engler-PrantI 1113,300), w&hrend

FuIy-WlaHOWft-KToU TH

lassen. Er ist auch ein gutes Mittel bei Magen-
brennen, bei ... Leberleiden, Blasenkratze und
Nierenleiden . . ., als Salbe ist er ein Wundmittel
und gekaut bei Mundschaden zutraglich; das-
selbe leistet die Abkochnng der frischen Wurzel.
Die trockene Wurzel ist feingerieben beim tTber-

47
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wachsen der Nagel aufgestreut von guter Wir-

kung. PKnins hat § 26 noch wetter: sanat . . .

condylomata, tdcera gemtalium. dedere earn

quidam potui in quartanis draohmarum duarum
pondere et piper ex hemina aquae, eomman-
dueata sanguiwm ex vtdnere sistit. sunt qui

et ealculos ea petti tradiderunt.

Galenos nentit XI 858 (vgl. XIII 11) den

Saft gleich brauchbar wie die Wurzeln, da er suB

sei mit einer gewissen Adstringenz, deshalb helfe

er zur Beseitigung aller Rauheiten nicht nur

in der Luftrohre, sondern auch in der Blase (vgl.

XIII 51). Auch im. weiteren folgt er Dioskuri-

des, den er auch zitiert, nur daB er an dessen

Angaben noch allgemeine ErCrterungen anknupft.

Die beste Wurzel stammt nach seiner Angabe von

Kreta {XIV 61), dieses lieferte aueh den Saft

direkt (XIII 47), der rait der Zeit erhartete

(XII 963). Ihm folgen in der Angabe der Hell-

wirkungen Aetios Amidenos (yXvxvott,ov I p. 6 v<*

der Aldina von 1534), Paulus Aegineta (VII

p. 107 v der Aldina von 1528), sowie Oreibasios

V 608 (Busemaker-Daremberg) und II 625.

Alexander Trallianos (ed. Puschmann) verwendet

G.. sehr viel, so II 139 1/2 Drachme in einer Arznei

zum Gurgeln bei Halsentziindung, 161 wird ge-

h&rig gereinigtes and gewaschenes StiBholz in

eine Hustenarznei getan, 165 wird Siifiholzwurzel

mit dem Mohnkopfraittel gemischt und gekocht,

223 wird gegen Eiterungen in der Bauchhbhle

ein Mittel rait SttBholz gegeben, sowie 227 als

Zusatz zur Audornmedizin zur Entleerung der in

der Brust befindlichen Schleimmassen und 265

und 267 zu durststillenden Pastillen. In ein De-

kokt aus Siifiholz n. a. werdcn 179 die Sub-

stanzen zu einem erwarmenden Mittel (des Mag-

nus) geschiittet; ein solches wirkt 213 abfiihrend

und ist 243 nOtig bei schleimigem und 2ahem

Auswurf. Der Saft des Sufiholzes komrat I 429 zu

Pastillen gegen das Qaartanfieher, schutzt II 129

bei Angina den Schlund vor Rauhwerden durchdie

Maulbeerenarznei, wird 175 der Audornarznei zu-

gesetzt und hilft 181 gegen chromschen Husten.

Die Geoponika schreiben ihr (V 24, 3) die

Fahigkeit zu, zwischen WeinstOcke gepflanzt

diese zu reicblichem Tragen zu bringen und

geben sie als Bestandteil eines Rezeptes an, urn

jungen Wein alt erscheinen zu lassen (VII 24, 4).

Bei den spateren Lateinern entstanden durch

Volksetymologie u. a. die Formen glyeyridia {glici-

ridia); gliquiricia, liquirieia (Theodoras Pri-

scianus ed. Rose 515), gliquiritia (Cassius Felix

33, 34, vgl. Rose 237) u. a. (vgl. auch Thesaur.

Gloss, emend, s. glyeyrrhixa. Simon Ianuensis

s. glicoriza. Fischer-Benzon Altdeutsche

Gartenflora 206), woraus schliefllich das deutsche

,Lakrizensaft' hervorgegangen ist. Verwendet

wird die Pilanze bezw. ihr Saft gleichfalls meist

gegen Husten, wofur sie nocb heute als Haus-

mittel gebraucht wird (Cassius Felix a. a. 0.

GargU. Martial. 45. Muscionis gynaecia 139

u. a.). [Stadler.]

Glykys s. Iohannes Glykys.

Glykys Limen (6 rkvxvs Atftrjv Strab. VII

324 = der Tom SuBwasser der in ihn mflndenden

Flusee, z. B. Acheron (Glykys) mit vielen Neben-

fluBchen ausgesttfite Hafen; Oiclis limen Tab.

Pettt.VH 3; r. Atpi? Ann* Comn. IV 3)
-

t jetet

Port Splantza, Porto Phanari (alban. Frari), Hafen-

bucht von riasartigem UrariB an der thesproti-

schen Ktiste von Epeiros, sudlich von der Bucht

A.Iannis (alt Cheimerion), Philippson Thessa-

lien und Epirus Tat 4 p. 231. In der Nahe

ietzt noch ein Ortchen namens Tlvxv. Leake
Travels in N.-Gt. ffl 7. IV 51ff. Vgl. dagegen

But si an Geogr. v. Griechenl. I 28f. nach.Seyl.

30. EkaCa ltphr\v Skene Journ, Roy. Geogr. Soc.

10 XVin 139ff. und Philippson s. 0. Bd. V S. 2224

Art. Elaia Nr. 3. H. Kiepert Atlas Ant. VI;

FOA XVI Text 8. [Biirchner.]

Glykys Potamos (6 rkvxvg Hota/xog: Anna

Oomn. IV 3 vom trinkbaren Wasser, das ubrigens

ira Sommer sehr sparlich ist), in Epeiros, Unter-

lauf des Acheron (Glykys), der in den Glykys

Limen (s. d.) mundet Jetzt noch G. [Biirchner.]

Glympeis (D.vfmeig) wird nur bei Polybios

an zwei SteUen (IV 36, At. V 20, 1-10) erwahnt.

20 Darnach war es ein fester Platz in der Kynuna,

gehOrte also mit dieser seit 338 zu Argos {s. Argo-

lis 0. Bd. II S. 740, 30) und lag aspl tow? oqov$

Ttis 'AQysias xai AaxarCag, d. h. am Ostabhang des

Parnon. 219 widerstand es dem Angriff Lykurgos

von Sparta, der im darauf folgenden Jahre eine

sorglos vor den Mauern lagernde Abteilung Mes-

senier iiberfiel. Diese kamen von Tegea und

wollten das Heer Philipps V. erreichen, der be-

reits das suddstliche Lakonien verwustete. Nach

30 dem tberfalle kehrten sie urn. Die Ortlichkeiten,

um die es sich hier handelt, und namentlich die

antiken Ruinen sind nur sehr mangelhaft erforscht.

Die bisherigen Ansetzungen grunden sich auf An-

klange an moderne Namen (Boblaye, Leake,

Curtius, Frazer) oder auf Gleichsetzung mit

Glyppia (s. d. ; Bnrsian, R. Kiepert). Rich-

tiger scheint es, sich durch die militarischen Vor-

gange leiten zu lassen. Darnach ist Kremasti

(Bursian, R. Kiepert) auszuschlieBen, die Lage

40 sudlich von Kosmas (Bursian) am FuBe des

Berges Masaraki mOglich (von den Ruinen einer

Stadt, die sich hier befinden sollten, hat nur

Boblaye auf Grund der Aussagen von Bauern

berichtet), am wahrscheinlichsten die Identitat

mit dem Kastell Lymbiada siidsudwestlich von

H. Vasilios am nOrdlichen Rande der Schlacht

des GieBbaches von Leonidi nahe ihrem westlichen

Ende. Grat. cyneg. 213ff. erwahnt den Spur-

hund (inetagon 221) aus G. (Glympicus 214) (nach

oOVollmer). Boblaye Recherches 97. Leake

Pelop 362. Curtius Pelop. II 303. Bursian

Geogr II 135. Frazer Paus. Ill 381. R. Kiepert

Formae orb. ant. XIII Text 5. Bolte AM 1909

Heft 4. Karten: Curtius Taf. IX. Philipp-

son Pelop. Wace sucht G. bei Kosmas (nach

mundlicher Mitteilung) ; ein Aufsatz soil im BSA

1910 erscheinen. [Balte-l

Glyphai {Hvtpai), Ortiichkeit in ATkadien am

Alpheios mit Nymphenkult, Hesych
;

NvpyaTov

QOoz&ov ' 'lav (frg. 52 N.). Jtagooov (o xdgos Bv cod.,

em. M. Schmidt) 6 'Akyetds zyv 'Aqxabow Jtapa-

piet86ftevoQ xtna (add. Meineke) tas Uyopevas

U.v<pag SdQZtxai. Dazu gehort Etym. M. : Uxapiw
Svtqov t* xai Spoff- o&ev Nv/upai rXvipiat und

Hesych.: rkvyeiov avtQov n. KOpke De Ionis

Chii poetae vita et fragmentis, IHss. Berol. 1836,

87 i»t wertlos. [Bdte.]

(Hjphelon a. Glyphat

1477 OlypMon

Gly^hl6n a. GlypkaL
Glynhios (iTU/yioff), Troizenier^ der von dem

in ein weib Terwandelten Teiresias im Bade er-

atickt wnrde, Enstath. Od. 1665, 48C rracb So-
stratos (von Ptolemaios Chennos erschwindelter
[Susemihl Alex. Lit. I 382, 40]) Elegie ,Tei-

Tesias'. [Hoefer.]

Glyppia {nmatla) erwahnt nur Paus. Ill 22, 8
in einem Abschnitt, der wahrscheinlich nicht auf

Gnaitria 1478

AtuwBhl und die Ecbtheit ihres Inhaltes lobt
(a. a. O. 320), und wegen der genauen, \m gfe-

schnitteneu Steinen sonst so seltenen Fundan-
gabe wird man auch hier an der Echtheit nicht
zweifeln k6nnen. Wir besitzen demnach von G.
nur Intagli, die ihn als einen in Tief- wie Flach-
schnitt hervorragenden Kfinstler zeigen. G. zeich-
net sich durch die Sicherheit, Sorgfalt und be-
wundernswerte Zartheit seiner Arbeiten aus and

eigener Anschauung beruht (Heberdey Reisen 10 erreicht sogar gelegentlich seinen bedeutendsten,
<les Pans. SftffA Danaflh war fis fiinft «m««. vipl. wnhl dtwas 5lfjirA« 7,aH-t^ont\aaan tt*n n^obn.i'^odes Paus. 59ff.). Danach war es eine xa>^, viel-

leicht von Marios (Niese Gott. Nachr. 1906,
113) und wie dieses im Binnenlande gelegen.
Marios ist ziemlich sicher sudlich vom heutigen
Mari anzusetzen (Frazer Paus. HI 381), fistlich

von Geronthrai-Ger&ki. G. lag nach Paus. vxsq
to xdfaafia, d. h, oberhalb, weiter in die Berge
hinein (Reitz De praepos. vjxsq ap. Paus. usu
locali, Diss. Freib. 1891, 52). Da die Periegese

wohl etwas alteren Zeitgenossen, den Dioskurides.
S. auch Furtwangler Jahrb. d. arch. Inst. Ill

(1888) 138. 314ff. Taf. VIII 27. X 6, 12.

2) Gnaios, Miinzstempelschneider etwa des 2.

Jhdts. v. Chr. auf einer Neapler Silbenniinze mit
einem jugendlichen Frauenkopf auf der Vorder-
seite, wahrend die Ruckseite das Bild eines Stieres
mit bartigem Kopfe und eines zweiten kleineren
Stieres tragi Hinter dem Frauenkopf ist eine

von Westen nach G. fiihrfc, kann das nOrdlich, 20 Artemis mit zwei brennenden Fackeln angebracht
tfstlich, sudlich von Mari sein. Die allgeraein als

selbstverstandlich angenommene Gleichsetaung
mit Glympeis (s. d.) ist sprachlich keineswegs
gesichert und bietet sachliche Schwierigkeiten.
Jedenfalls sind die Angaben bei Pausanias so un-
bestimmt, daB man ihnen keinen EinfluB auf die
Ansetzung von Glympeis einraumen darf. Die
Literatur s. u. Glympeis. [Belte.]

Glyptik s. Gemmen 0. S. 10521?.

und die Inschrift Fvaiov, welche R. S. Poole
im Catalogue of the Greek coins in the Brit,

Mus. Italy 105, 427 wohl mit Recht fur den
Namen des Stempelschneiders halt. Vgl. Carelli
Num.Ital. vet. Taf. LXXVII 110. Nach Gar-
rucci Le monete d'ltalia II 83 ist es der Name
eines Beamten, fur den jedoch der blofie Vor-
name wenig geeignet erscheint. [O. Rossbach]

Gnaphoi {[oi] rvdyot, vgl. 6 xvdtpog Karde
Gnaios. 1) Einer der nur mit ihren Vornamen 30 = Ort, wo viele Karden stehen), Ortliehkeit anf

{Fvalov oderrvaio?) signierenden Gemmenschneider der Insel Chios: Biirchner Berl. Philol. Wo-
der ersten Kaiserzeit (s. G aio s Nr. 5). Von den mit chenschr.t(s. GaiosNr. 5).

seinem Namen bezeichneten zum Teil modernen
Steinen (aufgezahlt und besprochen von H. Brunn
Gesch. d. griech. Kunstler II 560ff.) sind nach
A. Furtwangler (Die antiken Gemmen III 357)
vier echt : ein blaulicher Aquamarin im Britischen
Museum mit Ergfinzung des obersten Stiickes in
Gold, welcher den Kopf des unbartigen Herakles

XX (1900) 1629 ; vgl. Afyva XX (1908)
164 A' 11. In der Nachbarschaft lag die Ortiichkeit
"Agyog, also eine flache Gegend. [Burchner.]

Gnathia (die Namensform die Inschrift eines in

Fasano gefundenen Bronzestabes TNA0INON
IG XIV 685; vgl. die Ziegelstempel TNA0I1
ebd. 240H,r]NA©IO5 24022; Gnatia Horat.
sat. I 5, 97 und Schol. Mela II 66. Geogr. Rav.

in flberaus anmutiger, zarter Ausfuhrung tragt40lV 31; Gnatiae (lokal) Itin. Ant. 313; Gnatie
(abgebildet ebd. Taf. XLIX 20. A. H. Smith
Catalogue of engrav. gems in the Brit. Mus. Taf. H
1281); ein quergestreifter dunkler Sardonyx des
Herzoge von Devonshire mit dem Raube des Pal-
ladion durch Diomedes (abgebildet Furtwangler
Taf. XLIX 2. L 10, derselbe Vorwurf bei Dios-
kuridea und Felix, s. d.); ein Karneol des Briti-
schen Museum nr. 758 mit dem Brustbilde der
Melpomene und vor ihr einer tragischen Maske

Tab. Pent. Geogr. Rav. IV 31; Egnatia, "Eyvaxia
Strab. VI 282f. Plin. n. h. II 240. Ill 102. Ptolem.
Ill 1, 13; Egnatiae Itin. Ant. 117; Ignatiae
Geogr. Rav. V 1; Ignatinus [ager] Lib. col,

262; Ij&matiae Itin. Hieros. 609; Augnattum
Guido 27. 71), Stadt an der apulischen Kfiste
zwischen Bari und Brindisi, deren Ruinen in der
Nahe von Fasano sichtbar sind (heute Torre di
Anazzo oder T« d'Egnazia). Den Namen fuhrt

(abgebildet ebd. Taf. XLIX 28); eine dem Hya- 50 M. Mayer Rom. Mitt. XIX 227 (Philol. N. F.
zinth ahnliche, geschnittene Glaspaste der ehe-
maligen Sammlung Marlborough (Story Maske-
lyne The Marlborough gems nr. 421) mit einem
01 eingieBenden Athleten und nehen ihm einem
Tiseh mit der Hydria fur die Lose (abgebildet
Furtwangler Taf. L 9). Dazu kommt noch
ein Karneol der ehemaligen Sammlung Pullini
in Turin hinzu, den Brunn a. a. O. 566 nur

XIX 533) auf rhodischen Ursprung zuruck {Tyvi}-

reg = av&iysveTs). Es scheint eine iapygische
Siedlung gewesen zu sein, die spater den Messa-
piern, zuletzt den Peucetiern (Poediculern) zuge-
fallen ist (Plin. in 102. Strab. VI 282. Ptolem.
Ill 1, 13. Auf der Tab. Pent, ist zu Gnatie bei-

geschrieben: port Pedie., was wohl als partus
~, — -. — ™ Poedieulorum zu lesen ist; Plin. II 240 weist

nach den kurzen Angaben bei Millin Voyage den Ort irrtumlich den Sallentinern zu). Schon
en Savoie I 321 erwahnt und Furtwangler 60 in fruher Zeit, bevor noch Brundisium an Be-
uberhaupt nicht nennt. Nach der Beschreibung
in den Cataloghi della dattilioteca del fu C. A.
PoHini, Turin 1844, 9 nr. 81 war diese Gemme
im Frnhjahr 1808 nahe bei Rom auBerhalb der
Porta Pinciana ausgegraben und trng das Bild
eines Hermea mit dem FIftgellrate sowie den
Namen TNA10C. Wegen des gnten Eufes der
Sammlung, an welcher Millin die geschiekte

deatung gewann, mufi G. ein wichtiger Hafenplatz
(ovoa xoivt) xataycayi] stXeovri re xai n&£svovxt $tg

Boqiov Strab. a. O.) gewesen sein, was bedeutende
Funde an attischen Tflpferwaren daeelbst schlieBen
lassen (vgL Mayer a. O,). In der Stadt selbst
waren Topfereien, deren Ware sehr ahnlich der
in anderen nnteritalischen Stadten produzierten
ist; man bexeichnet diese Art tmterrfcaliacher
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Keramik jetzt allgemein mit .Gnathiavasen' ; vgl.

Pagensteeher Arch. Anz. 1909, Iff. In r»mi-

scher Zeit scheint der Ort von dem durch seineh

trefflichen Hafen uberlegenen Brandisium in den

Schatten gestellt worden zu sein, wenn auch

schon bei G. die BinnenlandstraBe von Benevent

her die Kuste erreichte. So finden wir G. fast

mar in den geographischen Kompendien erwahnt.

.Horat. a. 0. macht sich uber em. angebKches

Telenikos, die Ttoitjxai pox&ije&v $aftdx<&v, zitierfc

Athenaios XIV 638 e dxei Komikerstellen uber

G., den er, ohne seine Quelle zu nennen, als-

naiyviayqdqiog (man erwartet xatyvtoyQ<x<pos) rfs

IXaoag Movers charakterisiert (vgl. Hedylos H.av-

xr}s ptefAE{foo[i&va siatyvia Movoicav s. o. Glauke
Nr. 13): Chionides (?) /frw/ol p. 5 Kock xavx ot> fia

Ala rvtjoinnos ovd* 6 KXeOfiSvtjg iv iws a{v} x°S~
baXo(t) xaxsyXvxdvaro. G. ist also dem Kitharoden

Wunder(VerbrennenvonWeihrauchohneFlamme), lOKleomenes (Athen. 402 a. 605 e. 620 d) gesellt;

das in G. gezeigt wurde, lustig. Die Erklarung

der.Stelle: lymphis iratis exstructa mit Wasser-

armut der Stadt (so SchoL) scheint unrichtig, da

nach Nissen Ital. Landeskunde II 860 einen

solchen Mangel die Gegend nicht aufweist. —
Einen aed(ilis) i(ure) dfieundo) erwahnt CIL
IX 263. Die Zuweisung der Miinze Berlin. Kat.

Ill/i 195 (Mateolum?) nach G. (so Avellino
Bull. Napol. I 130) beruht auf falscher Lesung

die ausdriicklich hervorgehobene Saitenzahl be-

zieht sich wohl auf die damals von Phrynis nea

eingefuhrte Osaitige Kithara (vgl. v. Wilamo -

witz Timotheos 72ff.), nicht auf das hvmxoobcv
(Aristox. bei Athen. 636b. 182 f). — Eupolis(?>

Etkoyrtg p. 294 Kock to. ZrrjmxoQov re xal 'AXx-

piavog 2ifi(ovidov xs aQ%alov -fdeiduvf ' 6 He /VjJ-

oiTtTioq SoxfivJ dxoveiv^ [xetv] og vvxzsQiv evot

fioixotg (jivxoTg G. Hermann) ddofxar ixxaXeto&ai

der Aufschrift. Literatur: M. Mayer Ceramica 20 ywatxag sxoviag iattpvxr}v rs xat zQiycavov. Uie-

dell' Apulia preellenica, Eom. Mitt. XII (1897)

233ff. ; Die Keramik des vorgriechisch. Apuliens

ebd. XIX (1904) 227ff. CIL IX p. 28. Nissen
Ital. Landesk. II 860. L. Pepe Kotizie storiche

ed archeologiche dell' antica G. (1882; von mir

nicht gesehen). [Weiss.]

Gnathis, Sohn des Timokedes, Athener (Elsv-

oivios). XoQt]ywv xo}fiq>8oTg kvlxa Ende 5. Jhdts.

v. Chr., CIA IV % 1280 b. Er ist, wie es scheint,

Stelle ist zwar beschadigt (das VersmaB mufi

uberall sein *—-^-^-^-^ , vgl. Hephaestion

cap. 15, 2—7. Kx&tm. AQOJieridss I Z0K. Aristoph-

Wesp. 1528ff. Diphil. I 680 K.) , aber klar ist

doch , daB hier G. als weichlicher Neuerer den

klassischen Lyrikern entgegengestellt wird ; lap-

fivxTj neben tqiycovov (beides Saiteninstrumente)

anch bei Aristoxenos, Athen. 636b. 182f. (w*

iapfivxag xai hinter aa^vxag re xal ausgefallen

der Grofivater des Demarchen G., CIA IV 2, 574b, 30 scheint), zum tQtymvov singtbeidem KomikerPla-

der Urgrofivater des Timokedes, Sohnes des G.,

welcher Ende des 4. Jhdts. als Antragsteller be-

kannt ist, CIA IV 2, 574 g. [Kirchner.]

Gnathon aus Dipaia. Er siegt in sehr jugend-

lichem Alter im Faustkampf der Knaben zn Olym-

pia, woselbst sein Standbild von Kallikles aus

Megara, Pans. VI 7, 9. Zeit: Ende 5. Jhdts.

v. Chr., G. H. Fflvster Olymp. Sieger (Zwickau

1891) nr, 274. _ [Kirchner.]

ton (I 620 K.) eine Hetare ein ionisches Lied. —
Kratinos MaX&axoi p. 43 K., unverstandlich, doch

wird hier G. direkt angeredet (to rptjouiJis), offen-

bar wieder als fiaXtiaxog. Weiteres s. u.

b) 6 KXeofiaxov, Tragiker, Konkurrent des

Sophokles. Von den Notizen tiber G, igeht Athe-

naios mit den Worten oxmjizei ft avrov sig ra

siotri{i.axa xal iv BovxoXotg zu den Komikerstellen

tiber, die sich gegen einen 6 KXeofxdxov genann-

Gnes(rv«c), meistens im Plural rv«r*?, nach 40 ten Tragiker richten: Kratin. BovxdXoi p. 16 K.

Arkad. de ace. Apollon. de pron. p. 70. Herodian.

I 64, 27. 401, 21. II 678, 18 Lentz = Steph.

Byz. s. v., rhodisches Ethnikon, gleichbedeutend

jiiWIyvqteg = yvrjmot'Pddioi oder v&aytVBtgToSioi.

Der Mythos kannte sechs (I) Gneten als Sohne

des Poseidon und der Telchinenschwester Halia-

Kapheira-Leukothea, Briider dea Rhodos. Sie

bewohnten die ostlichen Teile der gleichnamigen

Insel und werden darum auch jigogqqioi daifioveg

og ovx sScax* ahovvu SotpoxXisi x°QQv,
T(P K^*-®-

fi&xov {-fidxoit cod., corr. Dobr.) d\ ov ovx av

rfelovv Sya spot diddoxeiv ovd' av elg 'Adcovia (ein

Weiberfest, vgl. den Art. und das Suppl.-Heft da-

zu). Dieser Sohn des Kleomachos erhielt als»

einen Chor, als man dem Sophokles und dem
Kratinos (vgl. BovxoXoi p. 18 K,) noch einen

weigern konnte, also kaum lange nach 468. —
Kratin.

T
Qqai p. 90 K. hw 8h xal TQayydtag b

genannt. Sie wollten die Aphrodite an der Lan- 50 Kleo/mzov SiSaoxakog t fiera xtov f jiagaxaTQuov

dung (aus Kypros?) hindern, wurden zur Strafe

dafur rasend gemacht und vergewaltigten nun

ihre eigene Mutter, tibten auch allerlei rohe Ge-

walttatigkeiten aus an der Bevolkerung, bis ihr

Vater Poseidon sie in der Erde barg, so Diodor.

V 55, verstandnislos zwei Parallelversionen kon-

taminierend, die Philol. N. F. IV 1891, 43ff. ge-

schieden und einander gegenubergestellt sind. Sie

waren hiernach den Telchinen gleichzeitig, nach

Hesych. s. "IyvrjxEg angeblich ,spater als die Tel- 60

chiuen', was aber im Widersprnch mit ihrem

Namen ,Eiugeborne' steht [Tfimpel.]

Gnesippos und Xothlppos. An diese Namen
kntlpft sich ein verwickeltes Problem.

a) rrtjovtxog, vermutlich Kitharode, Zeitge-

nowe dea Kratinos. Am Ende seiner Sammlnngen
ftb« S^terdnatnimente, nnmittelbar anschlieBend

hi NotM«n tlber die KithAroden Axgas (s. d.) and

!y<yjj x,oqov Xvdtoti Ti?J.ova(Hv f.i£Xt] yiortjod. Da-

nach bestand in einer seiner Tragfidien der Chor

aus Weibern, deren Lieder dem konservativen

Komiker zu frech schienen; TiaQariXxgiai ist wohl

nur Schimpfwort, Ivbiaxi kann nach den Pindari-

schen Parallelen nur die strenge Harmonie im Ge-

gensatz zu dem lasziven Inhalt bedeuten. — Tele-

kleides ZxsqqoI (ironisch = Mal&axoi?) P-^17 K.

sagt xal -T«ot ftoixetag draaxQs<pea&ai avxov.

a) und b) werden seit Bergk (Comment, co-

moed. att. 33) identifiziert. Der Wortlaut der

tj
rberleitung spricht damr. Aber recht fceltsam ist,

daB Athenaios nicht sagt, wieso er dazu kommt,

den nur als Tragiker charakterisierten Sohn des

Kleomachos mit dem nur als Kiiharoden geschil-

derten G. zu verknflpfen. Irgend eine Liederlich-

keit liegt also hier tot, and da die den beiden

Personen gememaamen Zuge nicht viel bedeuten
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{qondroyv novqQiav siottjxai ist ja das Schlagwort
-des Athenaios iur das ganze Zitatennest) , muB
die Identifikation problematisch bleiben, s. u.

cj No&iTtnog, Tragiker, urn 430. Athen. Vlfl
344c, mitten in der Behandlung der 6y)o<pdyoi,

in einem Satz ohne Hauptverb, N6$i?mov Sh xov

rgaycpdwTTOidr, Es folgt ein Zitat aus Hermippos
MoTgat (im J. '430), in dem N. als Fresser ver-

hohnt wird (I p. 236 K.); dann on 8k ofaog «W

Beurteilen der Parteibehauptungen und Beweis-
mittel bedeutet. Aus der aligemeineren Bedeutung
,Meinung' entwickelt sich die speziellere .Antrag',

die in ganz Griechenland Terminus techniens wird
fur den Antrag, den entwedej ein Privater oder eine
mit der Antragstellung ausdriicklich beauftragte
BehOrde beim Eate oder Volke einbringt. Weiter-
hin bezeichnet, allerdings im allgemeinen erst in
spaterer Zeit, y. den zum BeschluB erhobenen

6 7ioi7}TT]s, oaycog jtaQiozTjoi TrjXsxXei'drjs iv'Hoio- 10 Antrag, den BeschluB und ist synonym .mit to
dotg (p. 214K.)

;
s. u.

d) f. . Jwnog, Tragiker, siegte eimnal an den
Dionysien; er steht auf derListe direkt vor Sopho-
kles, dessen erster Sieg 468 geschah. IG II 977 a.

A. Wilhelm Urk. dramat. AufMir. 101f., der
auf Grund von c) [Nd&]m7iog erganzt. Danach
hiitte N. in den letzten 40 Jahren seines Lebens
nicht mehr an den Dionysien gesiegt. Moglich
sind aber naturlich viele andere Erganzungen

doyfia und xa 861-avza, und wird, wie lat. sen-
tentia, gern von der richterlichen Entscheidung,
dem Urteil, gebraucht, syn. xgiotg. Ohne daB
em gelegentliches Hiniibergreifen aus einer Kate-
gorie in die andere ganz vermieden werden kann,
behandeln wir 1. y. als Antrag, Gutachten, 2. y.

als BeschluB, 3. y. als Eichterspruch.
1. rvwftr} Antrag, Gutachten. Vor-

a — herrschend ist die Bedeutung Antrag, gleichviel,
<auf [. . .Jvtnog schlieBt ein Dutzend attischer 20 ob dieser schriftlich oder mtindlich, von einem
Namen); fur [rvfojixxog ist kem Platz. Privaten oder einem Beamten eingereicht sei.

DaB G. und N. eine Person seien, hat, schon
ehe d) bekannt wurde, v. Wilamo witz behauptet
(Observ. crit. in com. gr. 1870, 27); er hielt N. fur
-einen Spitznamen. Jetzt haltenWi 1 h e 1m a. O.und
v. Wilamo witz Gdtt. Gel. Anz. 1906, 632 G. fur

4en Spitznamen, um das Zeugnis d) einbeziehen
.zu konnen. Die Identifikation ist tatsachlich um
cine Spur wahrscheinlicher geworden, seitdem mr

, t r ..
f
_,

t
. „

f
__. _ ^„„.

-einen Tragiker [. . .Jurxog gerade fur jene Jahre30 xoig' Sqxovoi st'gort^efieiv^ <hg 'm tag SeSofisvag
bezeugt finden, in denen o KXeo^tdxov (b) einen xtfiag Aiowoo6d>Qa>t dxvgovg ei^^ieiVf rj oyod-
tragischen Chor erhielt. Notwendig ist sie nicht, •>»»» « A —»-™*-*- ~ ~ jf-— l—
•da es auch zwei Tragiker G. und N. gleiclizeitig

j?egeben haben kann; beide Namen sind attisch.

Sie ist sogar nicht unbedenklich. G. als Spitz

-

name ist so wenig witzig (Zxnog darin im avai-
Seiag zu verstehen, sehe ich keine Moglichkeit),

eingereicht
Statt vieler zwei Beispiele: In den aus dem 2.

Jhdt. v. Chr. stammenden Beschliissen des xotvbv
der "Mtaarai. xai 'AXtdSou zu Ehren ihres lang-
jahrigen dQxeQaviaxdg Dioqysodoros aus Alexan-
dreia IG XII 1, 155 d (= Collitz 3836) steht
Z. 96ff. to dk ipd<piofia rods xvqiov eotco sig xov
del xqovov, xai fit) i^eoxco fi^xs aQXovxt (at}xe idtoi-

xai (iTjts xivsTv (iffie yvthptav yodyjao&at {irfxe

daB seine Verwendung bei drei Komikern nicht
verstandlich wird. Auch sollte man erwarten,

ytag r\ b JtQO&elg djioxetadxa) to yeygafiftsvov em~
xifiiov dQax/mg ixarov (vgl. Z. 90ff.), Hal a yvmfia
avrov axvgog eaten, xal evoxog sazo> toil voptan

xwi axivfizon. Ebenso klar ist diese Bedeutung
in den ein paar Male, jedoch nicht vor dem
1. Jhdt. v. Chr., in attischen Urkunden vorkom-
menden Abstimmungsvermerken, in denen die Zahl
der Stimmen auch dann angefuhrt ist, wenn der
T> 1.1-a ~- _j.i • . ...».ni i m tt ,nndaB Athenaios in derselben Quelle, die ihm fur 40 BeschluB einstimmig gefaBt wurde, so'IG II 488,

G. die Charakteristik Ttatyvtaygdtpog xijg tXagag
Mwatjg und den Vatersnamen lieferte, auch einen
Hinweis darauf gefunden hatte, daB dieser G.
eigentlich N. hieo. Endlich muBten wir ja oifen

lassen, ob G. uberhaupt als Tragiker gelten darf
(zu b). Es ist also weiter mit der Moglichkeit
3M rechnen, daB die unter a), b), c), d) gruppierten
Zengnisse sich auf je eine besondere Person be-

aichen. Die Sache ist ubrigens von geringer Be-
•deutung.

Gnidier s. Gnidos.
Gnfdos (Plin. n. h. Ill 152) auf Kerkyra, s.

die Art. Knidos und Kerkyra. [Burchner.j

Gnissi, nach Plin. n. h. VI 19 skythisches
Volk am Ostufer der Maiotis gegen die Tanais-
mundung. [Kiessling.]

Fvwfiri. Die allgemeine Bedeutung ^Ansicht,
Meinung, Urteil', besonders haufig in yvtofiriv

fL-Toqraiveo&at, ist auch in Inschriften nicht selten,

26 xatv y>ri<po}v alg idoxst riyv exq?]tQ0[ieV7}v yvdt-

fiTjv xvQiav [etvat . . . a]lg ovx eddxei ovdepia, ahn-
lich II s. 489 d und 'Etprjfi. doX . 1884, 165, wo-
fiir II s. 630 b rajv yjrjqpaw alg edoxet xode to
Soyfia xvQtov elvai, k^^xovxa, alg ds ovx iSdxsi
ovde/ua eintritt ; ahnlich wohl auch etwas spater
III 27, 5f. nach der von Wilhelm Arch.-epigr.

Mitt. XX (1897) 82 vorgeschlagenen Erganzung,
der zuerst die Belege vollstandig zusammenge-

[Maas.] 50 stellt hat; vgl. auch Larfeld Handb. d. griech.

Epigraphik II 695.

Die Erflrterung der Frage, wer das Recht zur
Antragstellung und zur Begutachtung der An-
trage_ hatte, gehOrt unter Psephisma; hier ist

blofi ihre formale Seite zu behandeln, und zwar
zunachst fur Attika, dessen Formelwesen wir in

seiner Entwicklung am besten uberblicken kSnnen.
In attischen Psephismen finden wir y. am

haufigsten verwendet in der strengtechnischen
** ? J 40, 28 yvo^ftag dyaftdg Sf^ovat nsoi] 60 Bedeutung von ngoftovXevfia zur Bezeichnung
ayxov (sc. Tleoblxxa) 'AlhjvaZoi oder im Eichter-
eid von Knidos im ProzeB der Kinder des Di-
agoras gegen Kalymna, Anc. Greek Inscr. Brit
Mus. n 299 (= Recueil d. inscr. jurid. gr. 1 158ff.

= ColliU 3591) Z. 4fL fitxaaoito augl] Sr zoi

•avxldtxoi avzatfioaav xaza yfrtojiar xov Stxatoxa-
Ta]r mit nahezu sicherer Erganzung, wo also y.
das richterliche Urteilen, d. £ das Abwagen nnd

des Gutachtens, das die Bule fiber jeden Gegen-
stand, deT in der Ekklesie zur Abstimmung kommt,
abzugeben hat nach dem Grundsatze fjo^div i&v
ajiQofiovXevxov elg ixxXtjotav zio<p£geG$ai (Pint.

SoL 19), den Ariat !4#. noL 45, 4 so formuliert:
xai ohx E^eoxtv ovdhv axgoftovievzov ovS' S n fir

fit} JZQoyQayymatv ot jtQvxdvetg y>ijtplaaav\u r<ji &nu<p.
DaB das Probuleuma des Bates keine meritori-
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scfran Aafcrftge zu enthalten brauchte , sondern

awsh lediglich in dem formellen Einferingen des

zur Vorberatung iiberwiesenen Antrages bestehen

konnte, ist bekannt und von Hart el Stud. ub.

att. Staatsrecht u. Urkundenwesen (Wien 1878)

59ff., der zuerst die probuleumatischen Dekrete

als besondere Klasse neben den Rats- und Volks-

dekreten ausgeschieden hat, im einzelnen scharf-

sinnig nachgewiesen.
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gende, also nachstfolgencfce. Yolksvetsammlung be-

zeichnet. tJber die Frage, wie der Ratsscnreiber

dieses Rategutachten protokolliert, wenn es un-

verandert oder wenn es mit Annahnae von Ab-

anderungsvorschlagen zum BeschluB erhoben istr

s. Larfeld II 664 und SchultheB Art. r^ap-
fiatEig I A 1.

In den angefflhrten Beispielen,' die sicli leicht

vermehren licBen, folgt auf die Gutachtenfor^

In der weitaus tiberwiegenden Mehrzahl der 10 mel der Antragsteller mit due, so bis gegen das

&Hx®<u T»7* Povlfy mit der p
schen Pormel verbunden; vgl. im allgemeinen

Larfeld II 663fF. Handelt es sich urn die Ein-

bringung des unverbindlichen Gutachtens des

Rates an die Ekklesie, so lautet die Formel yvd>-

ur,v 8e ^vfifidXXsa^ai xtfg povXijg, worauf

noch eig xbv drfoov und auf dieses noch oxi doxet ..,,_,. , _ , --
,

,, .

xfit BovXfii folgen kann. In dieser Formel ist das 20 dem xdSe ot ^vyygafplg &ve[yQj aymv Id I s. II b

altattische |w, das sonst bis 410 vorherrscht, 3 (kaum vor 431 v. Chr.) und wohl auch I s.

Gutachtcn, yvcafirj, erwahnt unter Beifiignng des-

jenigen Beamten oder Beamtcnkollegiums im Ge-

netiv, das speziell mit dessen Vertretung vor dem
Volke beauftragt ist. ,

Hierher gehort yva)fA,]rj rtov ovyyf>aq>i(ov tg

xi\v IG I 58, 8 {410/09 v. Chr.), entsprechend

altattische , ,

nach 403 aber uur noch in einzelnen Ausdriicken,

und war nur bis 378 voikommt, nachweisbar

bis 52/1 v. Chr. (IG II 480 II) erhalten, und

zwar auch in Inschriften, die in andem Wortern

ausschlieBlich ovv verwcnden ; s. Larfeld II 673.

Mei sterhans -S ch wy z e r Gramm. d. att. Inschr.3

221. Auf diese sog. Gutachtenformel folgt dann

der Antrag des Rates im Infinitiv. tlber ihre . •.,.•-.

formale Entwkklung und die ziemlich zahlreichen, 30 II 642, 4), so kcnnte die ganz nngewOhnliche

das Wesen der Tatigkeit des Rates jedoch nicht Formulierung davon herriihren, daB der Antrag

22a 3; iiber diese Stellen s. Art. Zvyy^aysig.
Ferner gehtfrt hierher das ganz singulare yvtofi?}

Klmoyo nai avvnQvzdvs(ov im Biindnisvertrag^

Athens mit Samos von 405 v. Chr., IG II s. 1 b

(= Dittenberger Syll.a 56) Z. 6 u. 33. Wenn,

woran kaum zu zweifeln ist, dieser Kleisophos

identisch ist mit KXetocxpos Evcawpevs, Schatz-

meister der Athena vom J. 403/2 oder 402/1 (TG

beruhrenden Varianten vcrschiedener Zeiten s.

Larfeld II 672ff. Hier geniige die Bemerkung,

daB sje sich seit dem Jahre des Nausinikos, 378/7

v. Chr., findet (IG II 17 b; in kiirzerer Fassuiig

vielleicht schon etwas friiher II 40) und in der

vollen umstandlichen Ausgestaltung yvmft^v de

gv/nfiaXfeod-ai rijs $ovlf$ etg tov S^fiov, ott doxet

bei der die erste Prytanie fuhrenden Erechtheis,

zu der Euonymon gehorte, gestellt, aber erst in

der zwciten, von der Kekropis hekleideten Pry-

tanie behandelt wurde (Dittenberger n. 4).

Sonst finden wir in Attika die Prytanen nie

an dieser Stelle erwahnt, Ofter dagegen, worauf

schon Lipsius Leipz. Stud. XIII 41 Iff. aufmerk-

t«( 8ovXw von 369/8 bis zur augusteischen Zeit sam gemacht hat, die Strategen, deren politische

nachweisbar ist. Altestes Beispiel II 50 (368/7 40 Stellung zuerst klar erfirtert wurde von Swo-
- - - " bod a Rh. Mus. XLV (1890) 288ff. bes. 299ft.

rvitifjtr} atQattjycjv, so daB also das ganze Kol-

legium der Strategen den Antrag im Rate stellt

und dann vor der Yolksversammlung vertritt, steht

v. Chr.), jungstes H 490 (nach 2i> v. Chr.). Wenn
es iiberhaupt eines Beweises bediirfte, daB diese

Formel sich auf die Erstattung eines Gutachtens

iiber den eingebrachten Antrag durch den Rat

an das Yolk bezieht, so kann verwiesen werden

auf die sachlich fast gleichwertige sog. Vorlage-

formel, xr\v fiovlijv jiQofiovXzvoaoav . . egsveyxitv

dg tov dijfiov dg xrjv xg<QZt}v inxXtjoiav. Nur -, - , « ~ , ,

einmaL II 96 {369/8 v. Chr.), wo die Erganzung Swoboda a. a. O. 299f. und kttrzer Gnech.

nicht ganz sicher ist, folgt darauf yvm^v Sk £vu- 50 Volksbeschlflsse 34f. Den Antrag stellen die btra-

MttEo&ai xm flovkiis, 6'n Sow isT Soviet; uber tegen, d. h., wie Swoboda nchtig geschlossen

in dem Proxeniedekrete IG II s. 11 e aus dem
Anfang des 4. Jhdts., jedenfalls vor 387 v. Chr..

wegen des Z. 13 mit Sicherheit zu erganzenden

ipt x6ki; vgl. Wilhelm Herm. XXIV 113, 2.

diesen ganz singularen Fall, wo die Bule einen

Antrag direkt an die Ekklesie einbringt, s. Lar-
feld H 666. Sonst findet sich dieses ifeveyxeTv,

wenn in der Volksversammlung gestellte Antrage
der Bule zur Begutachtung uberwiesen werden,
so II s. 82 b sxetdy o dijftog hpr}<ptoxat jiQofiov-

2.£V0aaav xt)v fiovltjv i^evsyxetv dg xav Sijfiov tisqi

neog-eviag, II s. 169 b 7 (= Dittenberger SyU.2

580) ne^i &v b drjftog xQooha£ev xty fiovlfn tiqo- 60 oder Privatpersonen sich erst die jiQoaodog ngog

ftovlevoaoav ifeveiyxelv jtegi Ilv&d&v; vgl. auch TVV fhvlyv erbitten muBten, ergibt sich fur die

Dittenberger Syll.2 JH 142 u. nQofiwXevta. Strategen aus Demosth. XVLTI 169. Diodor. XIII

hat, die Strategen sind im Rate anwesend mit

dem Rechte, das weder Privatpersonen noch an-

dern Magistraten zukam, im Rate selber Antrage

zu stellen und zu begrunden. Hatte der Rat

dem Antrag der Strategen zugestimrot, so ver-

traten sie ihn selber in der Volksversammlung.

Dieses Reeht der unmittelbaren Antragstellung

im Rate, ohne daB sie, wie die ubrigen Beamte»

Zweimal, II 47 und 76, steht im gleichen Sinne

xovg yiQoi&QOvg oi av Xdymoi ngoeSgeveiv, iv zfji

jzQatzfjt IxxJLijoi'cu jiQo&stvat jieqi avzov bezw.

xovz(ovn statt des gewOhnlichen xq^yuaxlom , wo-
bei *5 3iQfh/xt} exxXrjota, spater auch ^ imovoa
ixxfaprfa, die auf die betreffende Ratssitzang fol-

2, 8. Pint. Mc. 5 ;
praec. rei publ. bene gerendae

4, und daB sie, wie der Rat, in der Ekklesie
ihren besonderen Platz einnahmen, aus Demosth.
XVm 170; vgL auch AischiiL I 132. Die ;-.

oxQaxriyGiv in der probuleumatischen Formel rflckt

damit in eine Linie mit der y. (loving; immer

148S /V$6H?

aber bezeichnet y. das Gutachten zu dem yom
Antragsteller (dadtv) unter eigener Verantwor-

tung, wie sich bei der yoatptj siaQavofxcav zeigt,

persiinlich vertretenen Antrag.

UngewOhnlich steht y. fur den Antrag selber,

bezw., den zum BeschluB erhobenen Antrag im
Amendement des Antichares zum Proxeniedekret

iur Oiniades aus Skiathos bezw. Palaiskiathos

IG I s. p. 166 nr. 62 b 28 eg 6k xqy yvai/J.fjV fiera-

yqaipat avxl to 2xta&io, OTiwg av t]i yeyQaftpsvov

Oiviadrjv rov IIcdaioxtd®iov (408/7 v. Chr.), viel-

leicht, wie Lolling Azlxlov 1888, 207 andeutete,

durch die Annahme zu erklaren, daB der Antrag-

steller Dieitrephes auch damals, wie nachweis-

lich 413 und 410, Stratege war. Sonst kommt
in attischen Psephismen in der Amendements-
fonnel (td ftkv aXXa xaflwieg xf/ fiovlff) das Wort
y. nicht vor, wahrend es in den wenigen Bei-

spielen protokollierter Amendements auBeratti-

sclier Staaten mitunter zu erganzen ist, so in

der Inschrift aus Arkesine auf Amorgos, Bull,

hell. XII (1888) 233 (= Michel Recueil 1335),

47 ra fihv akha xijv x-qg paving, xag 6e dixag «iA.,

wo offenbar einfach yvcbfiijv hinzuzudenken, niclit

eine Kurzung aus xaza tqv tijg fiovkqg yvoyfiyv

anzunehmen ist. MOglich, daB in dem stark ver-

scheuerten Psephisma der Parier, Kern Inschr.

v. Magnesia 50, 8 (= Dittenberger Syll.2 261)

xh [A,hv alXa xoiv xyg ^ovXr^g, worm x&v ganz un-

gewohnlich und grammatisch kaum konstruierbar

ist, es zu ersetzen ist durch xtjv trig fiov?Sjg mit

Wilhelm Osterr. Jahresh. ni (1900) 59 und
Gott. Gel. Anz. 1903, 792.

Der Versuch, zu Beginn des 4. Jhdts. mit

y. ngvzdvecov und y. axgaxtjyaiv neue Elemente
in die Formulierung der Psephismen einzufuhren,

vermochte in Attika nicht Boden zu fassen. Es
blieb hier y. fast ausschliefilich auf das Gut-
achten des Rates iiber den an die Ekklesie ein-

zubringenden Antrag eines einzelnen beschrankt,

und diese alte Formulierung wurde festgehalten

bis in die Kaiserzeit hinein (Swoboda Griech.

Volksbeschl. 35). Dagegen finden wir aufierhalb

Athens y. haufig vom Antrag selber, indem y.

x&v ddvoov eintritt an Stelle des in Athen zahe

festgehaltenen 6 dsTva efcie, Antragsteller ist

dann entweder eine besondere, mit der Antrag-

stellung speziell betraute Behorde, Prytanen, Epi-

staten, Prostaten, Probulen, auch Strategen, oder

ein oft gleich benannter RatsausschuB. Die Na-
tur dieser Prytanen, Probulen, Prostaten, Epi-

staten usw., die vor oder hinter /. im Genetiv

stehen, ist in jedem einzelnen Falle besonders zu

bestimmen ; im allgemeinen lalit sich nur sagen,

daB sie entweder, wie die athenischen Prytanen,

an einigen Orten wohl auch in direkter Anleh-

nung an die athenische Verfassung, ein Rats-

ausschuB sind mit nachweisbarer oder doch vor-

auszusetzender kurzerer, durch einen im voraus
festgesetzten Turnus begrenzter Funktionsdauer,
oder aber ein aufierhalb des Rates stehendes Be-
amtenkollegium mit halb- oder ganzjahriger' Amts-
dauer. In den aufierattischen Psephismen er-

scheinen nun die BehSrden in der Regel direkt
als Antragsteller, nicht bloB als das mit der Be-
gutachtung der Antrage betraute Organ. Eigent-
Uche probuleumatische Dekrete gibt es aufier-

halb Attikas uberhaupt nicht; nur vereinzelte

Versuche sind vorhanden, in der Formulierung
der Dekrete die voransgegangene Vorberatung
durch die Bule anzudeuten. DaB aber eine solche

vorausgegangen ist, 1st nicht zu bezweifeln und
fur einzelne Gemeinden, wie Kalymna und Iasos,

aus den erhaltenen Psephismen sicher zu er-

weisen. Diese Yorberatung ist ja schon bedingt

durch das nicht bloB attische, sondern gemein-

griechische Gesetz, daB der Verkehr der BehOrden
10 mit dem Volke nur durch den Rat stattfindet.

Ein unmittelbarer Yerkehr einer BehOrde mit

dem Volke ist vor der romisehen, Kaiserzeit in

Griechenland ausgeschlossen und, wo er sich aus-

nahmsweise findet, wie bei den athenischen Stra-

tegen, leicht zu erklaren. Wenn die Behorde

oder der RatsausschuB als Antragsteller erscheint,

so tragt jetzt nicht mehr, wie in Athen, der Ein-

zelne die Yerantwortlichkeit far die GesetzmaBig-

keit des Antrages, sondern es tragen diese soli-

20 darisch die Prytanen oder Prostata! oder Epi-

statai. All das ist scharf und klar naher aus-

gefuhrt von Swoboda Griech. Volksbeschl. 63nV

Wenn nun auch nach diesen Untersuchungen eine

Aufzahlung all der Falle, wo y. oxQaiqy&v oder

xqvt&vsoiv oder ovvsSqcqv u. [i. vorkommt, zweck-

los ware — auch Dittenberger OGIS II p. 641

setzt dazu einfach passim, verzeichnet aber doch

II p. 706 fur y, OTQaxqywv die Belege aus Hiera-

polis, Pergamon, Priene und Smyrna — so ist

30 doch nachdrucklich davor zu warnen, alle Falle,

wo die gleiche Bezeichnung vorkommt, fur gleich-

artig zu halten.

Ganz abgesehen von der vOllig veranderten

Stellung des Magistraten in der Kaiserzeit (s.

u.), die eine strenge chronologische Scheidung

der Urkunden und womtiglich die Datierung jeder

Urkunde erheischt, ist auch fiir die friihere Zeit

jeder Fall einzeln zu prufen und womOgUch. in

die Yerfassung der betreffenden Gemeinde orga-

40 nisch einzugliedern. Es moge das ein Beispiel

zeigen. Wahrend das mit y. ztQvzdvscov syno-

nyme e&o^e %f[i ixxXrjoiai HQVxdvscav Eixdvxaiv m
einer Inschrift aus Antiocheia in Persis bei Kern
Inschr. v. Magnesia 61 (— Dittenberger OGIS
233), 10 (Ende des 3. Jhdts. v. Chr.) ohne wei-

teres klar ist und uns die Prytanen, sei es nun
eine Behorde oder der RatsausschuB, als Antrag-

steller zeigt, ware es doch verkehrt, in der zwi-

schen 306—293 fallenden Inschrift vom Apollon-

SOtempel in Didyma bei Haussoullier Rev. de

phil. XX1Y (1900) 245 nr. II (= Etudes sur

Thistoire de Milet et du Didynieion p. 34 =
Dittenberger OGIS 213) aus e<5ofe x<ui firmou,

yv&fit) awidqeov den SchluB zu Ziehen, die avv-

sSgot seien, wie so oft, der anderwarts Prytanen

genannte RatsausschuB; denn Z. 20 dieser In-

schrift nennt zovg fast xjaftioxafisvovg ziQvzdvtjg

(fiber diese Akkusativform Dittenberger n. 18).

^hnliche Schwierigkeiten, zu deren LCsung Swo-
60 bod a Griech. Volksbeschl. 63ff. viel beigetragen

hat, begegnen oft genug. Namentlich gebuhrt
Swoboda das Verdienst, durch sorgfaltige Unter-
suchung der Praskripte gezeigt zu haben, wie
allmahlich in einer Reihe von Stadten den Be-
amten, und zwar meist den zu einer Synarchie
vereinigten Kollegien der wichtigsten stadtischen

Magistrate das standige Referat uber die

Antrage zugewiesen wurde, wie also diese an die
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Stelie des Ratsvorstandes oder Ratsausschusses Je nach der Gemeindeverfassiing und der Be-

traten und die eigentliehe vorberatende Kom- nenmrag der mit Antragsrecht und Yorsitz in der

mission fur die Yernandlungen des Hates und der Yolksversammlung betrauten BehOrde wechselt

Ekklesie bildeten; hierfiher besonders Swoboda der Ausdruck. So finden wir die Formulierung

128ff. Zur Synarchie derBehfaden von Erythrai ag^ovtcav y. — Jtegi &v ngosyQ&yavTo xai $
ist neu hmzugekommen ein BeschluB von Ery- fiovX*} nQoefiovXevaev • (ittsi) — 8s86x$ai zfj fiavXfj

thrai far einen Richter ans Priene, Inschr. v. Priene xai r<p &$/*<? in drei Dekreten aus Adramyttion

50, mit ozgazyy oiv s£ezaax&v ngvzavswv yvcbpf), CIG 2349b (= Le Bas 1802) A und B (ca. 110

wozu zu vergleicben die Bemerkung von Hi Her v. Chr.). 'Ejxiazazav y. findet sich u. a. in

v. Gaertringen. Ich muB mich hier darauf 10 Lindos auf Rhodos, IG XII 1, 762 (— Collitz

beschranken, einige besondere Falle anzufuhren. 4155). wo die drei imordzai zugleich die Rats-

Als Antragsteller ans Yolk erschcint in der und Volksversammlung leiten, s. Schuhmacher
Formulierung der Psephismen der gesamte Rat De republica Rhodiorum 24ff. nnd o. Bd. VI
in Nisyros IG XII 3 nr. 91, 11 (= Collitz 3497) S. 201. DaB dagegen IG XII 1, 761 {-Collitz
in povXag yv&pat (so!) nach eSo&v rou ddficoi, 4154 = Michel Recueil 435) "Edofy (idoxgotg xai

wofur 89, 4 und 90, 2 der Nominativ steht (s. U.). Aivdtoie, imaxaxav * met8vj xxX. , wo man ganz

In Anaphe finden wir fur das Stellen des An- allgemein mit Foucart yvtopa hinter imaxaxav

trages doch wohl durch einen Privatmann yv<optav eingesetzt hat , wenigstens die MCglichkeit be-

dyoQEvstv in einer Inschrift des 1. Jhdts. n. Chr. steht, den Genetiv fur sich allein stehen zn lassen

IG XH 3 nr. 247 (= Collitz 3432); Bo$e reu20und auf diejenige Behorde zu beziehen, die der

flovlai rat Avatpala>v xai ton ddfxan , yvd>fiav BeschluB tatsacblich angeht, hat Wilhelm Bei-

dyogevaavxog Utvddgov xov TeXeoiysvovg, &£oei 8k trage z. griech. Inschriftenkunde (1909) 283 wahr-

Evfiovlov, htiyititptfrfibrov 'AQx&vida xov Kgazij- scheinlieh gemacht. Fiir Milet, wo die kntaxdxai

guitzov, wahrend frimer nach IG XII 3 nr. 248, 4 als Torstand des Rates schon durch Le Bas III

(- CIG 2477 = Collitz 3430 = Dittenber- 222 bezeugt waren, komrat jetzt hinzu y. sm-

ger Syll. 2 555; 3. oder 2. Jhdt. v. Chr.) 88o£e ozazwr in der milesischen Inschrift von der Vorder-

rai povXdi xai ton 86fion, dgxovxtov Esvofivdoiov, seite eines Steines aus Kos, Herzog S.-Ber. Akad.

'Agtazaixftov , 2a>oixXevg xai fiovXag yvtofia der Berl. 1905, 979.

Antrag, von den drei dgxovxeg und dem Rate be- In einer Inschrift aus Kamiros, Journ. Hell,

gutachtet, zur Beratung und Abstimmung ans 30 Stud. 1Y 136 (= Arch.-epigr. Mitt. VIU 134) wird

Yolk gelangt. Den Antrag zum BeschluB er- nach Yorschlag von Loewy hinter edofr] paorQot;

heben heifit xvqovv yva>f*av IG XII 3 nr. 249, 18 xai Kafrupsvot erganzt yv<bpa nQOOxajuv
xvec^siaag raods xag yvd>iuas; vgl. Z. 39 edofr (Swoboda Griech. Yolksbeschl. 85. 298). Er-

a yvu>[ft]a [vitjsg a[v]r[ov] raig ydtpoig Ttdoaie, lialten 1st y, n^oataxav u. a. in Knidos , Greek

ivevfjxovza jisvrs. Inscr. Brit. Mus. IY 1 nr. 786 (- Dittenber-

D% wo ein Beamter offiziell mit der Antrag- ger Syll. 2 561 = Michel Recueil 450 = Col-

stellung betraut ist, ist fiir das Einbringen des litz 3500); darnach zu erganzen Newton Dis-

Antrages {yvutftt}) die ubliche Formel eforjytjffa- coveries at Halicarnassus, Cnidos and Branchidae

fievov, gelegentlich mit, gewohnlich aber ohne p. 764f. nr. 50. Auch hier and, wie vielfach

ttjv yvtoftrjv, oder staayyedaftsvov oder y)rj<ptaa- 40 anderwarts , die jtQoazdtai die Yorsitzenden der

fihov xov detvog, selten £myr)<ptoavTog xov teivog, Rats- und Yolksversammlung. Besonders oft findet

wo uns das Aktiv anzunehmen notigt, daB der sich yvwpa nqooxaxav in Kalymna, Greek Inscr.

Antragsteller, wenigstens ursprunglich, zugleich Brit. Mus. II 232,2. 233, 2. 235, 2 und andern

als Yorsitzender die Yersammlung leitete, was dort p. 53ff. verzeichneten Dekreten; alle jetzt

ja in der unten zu besprechenden Gemeindeorgani- auch bei Collitz 3555. 3556. 3560. 3566a. 3573.

sation der r6mischen Kaiserzeit oft der Fall war. 3575. 3576. 3585 , eingehend staatsrechtlich be-

Ein besonderer Fall liegt in zwei Beschlussen handelt von Swoboda 636*., ferner in Kos, Col-

aus Ephesos vor, allerdings aus auBerordentlichen litz 3615 (— Paton -Hicks Inscr, of Cos [1891]

Zeiten, dem Kriege gegen Mithradates, LeBas- nr. 2), Proxeniedekret , Antragsteller Xenokritos,

Waddington 136a = Dittenberger Syll, 2 50 nach dem Antrag der BeschluB Z. St.ido^ xdt

329 = Recueil d. inscr. jurid. gr. I p. 22 nr. FY. flovXai xai xai ixxXyoiat, yvtofta ngoaxaxdv. Der

Hier erscheinen die Strategen, die beauftragt Antrag des Xenokritos wird von den nqoozdzai

waren, mit dem RatsausschuB (jigosd^oi) und dem befurwortet und unverandert zum BeschluB er-

yQappaxEvg Tr
tg fiovXrjg die nOtigen Yorberatungen hoben, wenn Paton die darauffolgenden Worte

zu pflegen und Antrage zu formulieren, als die x[e]v°&at r5t Ss[voxqi]xo[v yvjwfftai] richtig

eigentlichen Antragsteller und Vertreter des An- erganzt hat. Andere koische Inschriften mit

trages vordem Yolke; vgl. das Praskript Z. 21ff. yvwfia jigoaxazdv sind Collitz 3617 (= Laty-
v
E8o%ev x&t 8tjfia>t — yviout] (Dittenberger schew Inscr. or. sept Pont. Eui. I 49), Col-

und andere yvo}^) aQoedQOiv xai xov yga/Afiazsag litz 3620 (= Paton-Hicks 13), 23 und die auf

r^ff fiovXiie (Name) — eiaayysiXafiiv&v rwr axga- 60 derRflckseite des von Herzog S.-Ber. Akad. Berl.

ztjy&v. Die Strategen sind hier Z. 15ff. ausdruck- 1905, 982 publizierten Steines. Hier steht e&o£e

lich nnd auBexordentlicherweise mit der Antrag- zai fiovldi xai x&t Sdfian yvdtftai ngoozazav. In

stellung betraut; anders ist ibre Stellung in der yv<of*at braucht kein parasitisches Iota, wie es

Kaiserzeit, wo nur noch der Magistrat das Recht in der Koine der Papyri haufig ist, vorzuliegen,

der Antragstellung (tus agendi cum poptdo) be- sondern es ist Dativ, der grammatiscb sehr wohl

aitet, wortber to vgl Menadier Dissert 73. zulassig i»t and sich in dieser Formel mehrfach

Swoboda Griech. Yolksbeschl. 124. 179ff. nnd belegcn lafit statt des aUerdings nbhcheitm Nomi-

SchnltheB Art reappattTg H B 1 a. nativa. So steht in den etwa auf 270—202 v. Chr.

i48y I VOOjM] l to)fxri

^nzusetzenden Beschlussen von Priene fur I*ri- die allzu zuversichtlich vorgetragelien^JBehaun-

«hof

^15
gegeniibei

nativ yva\ftt} azQaxjjy&v 14, 2(?). 54, 35. 61, 32. aber der Dativ ist, wie man sieht, durch so viele

09, 1. 202, 22, das bereits Swoboda 125f. staats- sichere Beispiele gestutzt, daB bei einigermaBen

rechtlich richtig erklart hat. Im iibrigen lafit zuverlassiger Uberlieferung eine Inderung nicht

sich auBer fur Attika jetzt fur Priene am ehesten am Platze scheint. Auch in dem Dekret aus

an der Hand der Psepnismen die Entwicklung Nisyros IG XII 3 nr. 91, 11 hatte Hiller v.

der Formalien, bezw. der Protokollierung , d. h. lOGaertringen das uberlieferte ^ovlag yva>(Aat

die Yeranderungen in der parlamentarischen Be- unangefochten lassen sollen, obgleich 89, 4, viel-

handlung der Antrage verfolgen. Im Yorbeigehen leicht auch 90, 2, das Iota adscriptum fehlt, also

sei hingewiesen auf y. xifiovxcov 6, 5 [7,4?]. offenbar der Nominativ steht.

8,2 und auf j\ ovviSgatv 12, 14 (bald nach Bei yvcofttj z&v owidQatv ist, wie im Art.

300 v. Chr.) mit der Erklarung von Hiller Zvvsdgot zu zeigen sein wird, sorgfaltig zu

v. GaertringenunterHinweisauf die ephesische scheiden zwischen ovvtdQoi — TXQvzdveig, Rats:

Urkunde fiir die Priener, 0sterr.Jahresh.il (1899) ausschuB und anderen Bedeutungen, wie z. B.

Boibl. 47 f. In der Formel y. azQazr^ymv begegnen Bundesrat, owedgtov, bei Bunden. Hier nur zwei

wir auch in Pergamon durchweg dem Nominativ, Beispiele dafur. An der Spitze der Beschlusse

Inschr. v. Pergamon 5, 1. 167, 5. 224 A 1. 249, 20 des Bundes der Stadte der Troas und des Helhv

3.22 (alle aus der K6nigszeit) und 255, 10. 18 spontos bei G. Hirschfeld Arch. Ztg XXXII
{aus rcmischer Zeit, wo ich umsoweniger mit (1875) 153 (— Dittenberger Syll. 2 169 =
Dittenberger Syll.2 566^/(1/ als Dativ fassen Michel Recueil 522) steht Z. [lj. 23. 37. 46

mochte, als sonst das Iota adscriptum in dieser yvfofirj xtov awsbgcop ' sxeidi) (Motivierung)
;

. .

Inschrift gesetzt ist), dagegen 251, 2 dem Dativ aya&fjt xvxvh 8ed6x&at zotg avveSgotg sxatreaai

yvfofxrji orQaxi}y&Y, als Singularitat bereits von xzh, d. h. Antragsteller und beschliefiendes Organ

Frank el p. 175 angemerkt. Synonym damit ist sind identisch, die avvedgot oder das ovv&Sqiov,

das nur einmal vorkommende eioayyeddvzoofv der Bundesrat. Auf den BeschluB des zum

zdv GXQazr\yGiv 260, das hier vor sbo&v xdn Nesiotenbunde gehfirenden Tenos fiir den mileai-

AJ^itw* steht. Der Dativ yvaifijj jrQvxdvsojv wird 30 schen Arzt Apollonios, Sohn des Hierokles, Bull,

gewohnlieh gelesen in der Inschrift aus Halikar- hell. XXYH (1903) 233 folgt das Ehrendekret

nassos aus dem 3. Jhdt, CIG 2656 (= Ditten- des xoivov x&v vt^auoz&v, datiert nach dem Helios-

berger Syll.2 601 — Anc. Greek Inscr. Brit. priester von Rhodos und dem Archon von Rhodos

Mus. IY l\ 895 = Michel Recueil 453); jedoch und im Praskript Z. 34 schlieBend mit "Edo^er

verfahrt diese Inschrift, die auch zahlreiche Stein- zotg cwedgotg tUv vt}ota>T0Jv ot Jigoaxdrai ngoi-

metzfehler aufweist, nicht konsequent im Setzen ygayav, d, h. die Prostatai stellten die Trak-

des stummen Iota, so dafi das Beispiel unsicher tandenliste, die Vorlage {ngoygafifm) fur die Yer-

ist. Andere Inschriften von Halikarnassos haben sammlung der avvedgoi auf, was, gleichbedeutend

sicher deri Nominativ, so Newton Halicarnassus mit y.ngoaxazdv oder dem attischen agofiovXevpa,

vol. II part 2 App. Ill p. 687 nr. 2 (yvcapnj xgvxd- 40 einen fur die avvedgot durchaus unverbindlichen

vecov) und Bull. hell. IY (1880) 395 nr. 2 (yvapir} Yorschlag bezeichnet Die Prostatai sind wohl

jrevTariW),vgl.SwobodaGriech.Volksbeschl,274. die Prasidenten des Synedrions des Nesioten-

Den Dativ hat auch eine Inschrift aus Assos von 37 bundes , wie sie uns in der Zweizahl fiir den

t. Chr., Papers of the Am. School of Class. Stud. Atolischen Bund bekannt sind; Belege bei Be-
at Athens I Assos nr. 26 y>rj<piOfia 'Aoaitov — moulin Bull. hell. a. a. O. 251, 1.

yv<apt$ xov atjfiov. Anders aufzufassen ist ebd. Naturlich wechselt der Amtstitel des Antrag-

nr. 28 (rGm. Kaiserzeit) Aoypa xegi xov ny xaftl- stellers auch vielfach je nach der Natur des Be-

ozao&ai ngdxxogag— yvaifit} ^ovXf\g re xai dy/nov schlusses des dadurch Betroffenen oder der be-

— XaxovTOjr doyftazoygdyow x&v 8eiva>v (drei schlieBenden Kflrperschaft. So finden wir in Telos

Namen), wo y. offenbar der BeschluB selber ist,50IG Xn 3 nr. 30 (= Collitz 3486) [eSofJe Tij-

also Apposition zu dem mehr titularen doy^ta. Xioig, iegaxdXov yvd>fta, da es sich urn die Ehrung

Ein weiteres sicheres Beispiel des Dativs bietet eines Teliers handelt, der hganoXog bt iegsvg

eine Inschrift aus Astypalaia, wahrscheinlich aus AyXojxgtzov gewesen war, wahrend fur das Pro-

vorrOmischer Zeit, IG XII 3. 169 (= CIG 2484 xeniedekret von Telos fur Arion, Sohn des Aristo-

= Dittenberger SylL 2 502 = Michel Recueil nikos aus Ptolemais (wohl Ptolemais in Agypten),

415) mit yvcojtiat xgvravtaiv; dagegen ist es nicht IG XII 3 nr. 29 (= Collitz 3487) der Antrag,

nStig, darnach in der allerdings sehr ahnlichen bezw. das Gutachten ans Yolk, von den Prytanen

Inschrift IG XII 3, 170, 3 (= CIG 2483 = Col- ausgeht (yvaipa Ttgvzaviaw). Das zum rhodischen

litz 3459) mit Bechtel bei Collitz das uber- Staate gehOrende xotvov xwv iv Svpai xaxotxovv-

lieferte yvo>fta in yvtoftcu zu andern. Ob in dem 60 xoiv datiert sein Ehrendekret fiir den um den

Psephisma, das dem SC von 105 v. Chr. fur Bau des Athenatempels auf der Akropolis (axga)

Astypalaia IG XII 3, 173 (= CIG 2485 = Col- verdienten Aristophanes, Sohn des Aristophanes,

litz 3463) angehangt ist, der Dativ oder der Osterr. Jahresh. VH (1904) 81ff. (vgL V [1902]

Nominativ gestanden habe, wissen wir nicht
;
ge- 13f.) nach dem rhodischen Heliospriester und

wOhnlich erganzt man Z. 51 [yvwfiai] jigvxavifov, dem Damiorgos und formuliert ^5*>f* *&t xoivatt,

Unrichtig scheint es miT, IG XII 3, 169 yv<y/xo<*) legoifaxav yvtofia. Weil es sich um die Ehrung
zu lesen, also den Stein nach nr. 170 zu korri- eines um den Tempel verdienten Mannes handelt,

gieren, wozu sich Hiller v, Gaertringen durch geht der Antrag von den hgvdvxai ans.
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lasofera tk«m Bbrendekret eine Ausgabe far
#»#NBfj*$» feeding*, ist die Erw&hnuog der
wsprflagMeh nor nut der Finanzkontrolle, dann
mit dem Finanzwesen der Gemeinde flberhaupt
betwtuten Ueznexai (s. o. Bd. VI S. 1680) als

Antragsteller in Erythrai in Ionien ganz am
Flatze, umsomehr als sie dabci in Synarchie mat
den Strategen und Prytanen amten; vgl. Dit-
tenberger SyU.2 211 Trad die in Delphi ge-
rundenen erythraischen Ehreninschriften Le Eas 10
850. 851 (= Dittenberger Syll.2 250. 251) mit
edote ryt fiovXiji xai t<wj dy/iot, yvoifjtt} ozgaztj-
y&v, TZQvraveaiv, i&taoztov (ca. 270 V. Chr.), SO-
wie den o. S. 1487 angefuhrten BesehluB von Err-
thrai aus Priene, Inschr. v, Priene 50.

Die attischen Volks dekrete im engeren
Sinne haben die Formulierung sdo£sv rwi drjftcot— dsdoX&ai z&t drjfitoi. Das bedeutet nun nicht
etwa, daB der Antrag von der Gesamtgemeinde
ausgegangen sei. Die Bule ist bier nicbt aus- 20
geschaltet , sondern nur nicht besonders ange-
fthrt, weil sie kein meritorisches Probuleuma
einbrachte, sich lediglich mit der formellen Ein-
bringung des Antrages begniigte und es dem
Volke uberliefi, zn entscheiden, was ihm gut;

dtinkte. In diesem Falle sprechen wir von Volks-
dekreten. Bei anderen Gemeinden, deren Organi-
sation wir lediglich aus den Praskripten einiger
weniger Dekrete erschlieBen kOnnen, ko'nnen wir
nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die Vorberatung 30
eines jeden Beschlusses durch den Rat ein ge-
setzliches Erfordernis gewesen sei, und zwar urn-
soweniger, als wir nicht wissen, ob diese Vor-
beratung auch protokolliert werden muBte. Wenn
also im Dekret einer nicht bestimmbaren Stadt,
gefunden in Eresos, Conze Lesbos Taf. XII nr. 1

rvatftt} zov 8t)(aov exeity xzX. steht, in dem in
Erythrai gefundenen Beschlusse einer ionischen
Stadt S.-Ber. Akad. Munch. 1866, 250 rvwftrj
zov Sfjpov' htetdt} xzX. — Sfsdox^ai rr

t
t $ovXr

{
i 40

xal zGn dr)fta>i] (vgl. auch das aus Ilion stam-
mende Dekret einer aolischen Stadt LeBas 1743c
'Ex-Xtjolag y)a<picfi[a]), wo natftrlich y. BesehluB
heiBt (~ y>y<ptofta), so kOnnen das reine Volks-
dekrete sein; es ist aber auch ganz wohl mfig-
lich, daB lediglich eine bei der Ausfertigung in
Stein vorgenommene Modification oder Kiirzung
der Sanktionsformel vorliegt (S wo bo da Griech.
Volksbeschl. 6 If.). Der Fall, dafi die Sanktions-
formel am Anfang eines Dekretes weggelassen ist, 50
ist von Swoboda wiederholt erwahnt. DaB auch
in den obigen Fallen bloB eine Kiirzung der ge-
wOhnlichen Formulierung vorliege, ist mir wahr-
scheinlicher , weil ein analoger Fall sich findet
in den bekannten Beschlussen von Eresos gegen
die Tyrannen aus der zweiten Halite des 4. Jhdts.
v. Chr., Conze Lesbos p. 29a. c.d und Taf. XII
= Collitz 281 = Cauer DelectusS 430 = Hicks
Manual 125 — O. Hoffmann Die griech. Dial.
np. 76 nr. 119 = Michel Eecueil 358 = Paton 60
IG XH 2, 526 (abschliefiend) und darnach Dit-
tenberger OGIS 8. Nach der Formulierung
des iweiten Beschlusses (Z. 33ft) ["EJyvo> dafifojs

*

facQt tirr) - - rdJefMJx&fat] t& Sdjuot wurde man
dieaen ebenfalls als reines Volksdekret ansprechen,
wUuend die Foannlierung des siebenten Be-
se&WKs (ven 306-301 ¥. (St) Z. 122C rE]yv[m
tepee- met&4 04]k[li xeQ*/}6Us[voe, $ #o£>

^ fa]$v&[<4* *&-fim* . . ... kuu&i) (Begrftndung)
. . . foSdzfou t& ddfta (Z. 146) deittUch beweist,
dafi die.Formel iyva Sa/ws die Vorberatung*
durch die Bule nicht ausschlieBt Es ist also-

bei der Protokollierung bezw. Verewigung des
Paephismas die Vorberatung durch die Bule, die-

gegeniiber der endgftltigen Beschlufifaseung durch
den Demos rechtlich blofi transitorischen Charak-
ter hat, einfach unerwahnt geblieben, wie in den
attischen sog. reinen Volksdekreten.

Wahrend in den obigen Beispielen in y. drfpov
mit y. der BesehluB bezeichnet ist, diese also
eigentlich tmter 2) gehGren, scheint es in der
gleichen Verbindung den Antrag zu bezeichnen
im Psephisma von Magnesia am Maiandros be-
treffend das Fest des Zeus Sosipolis, K e r n Inschr.
v. Magnesia 98 (= Dittenberger Syll.2 553,
Anfang des 2. Jhdts. v. Chr.). Ich verstehe hier
die Formulierung Bo^e t^i ^ovXt;i xai %6>i dfaooi

'

yvwpr) dfywv (Z. 10) (ojtco^ htI.) . . Sedox&at Trji

{Soviet xal rwi drjfuoi (Z. 31) so, daB der Antrag-
in der Ekklesie gestellt, von dieser aber in den
Eat zur Vorberatung uberwiesen worden war (vgl.

das o. S. 1483 Z. 54 fiber it-EveyxsTv Bemerkte) und
dann erst nach der probuleumatischen Behand-
lung zum BesehluB erhoben wurde. Es ist recht
wohl mOglich, daB auch in dem Beschlusse vpn
Antiocheia (wohl dem karischen) fiir den als Kich-
ter entsandten Magneten Pythodotos, Kern
Inschr. v. Magnesia 90, in dem bloB auszugs-
weise aufgezeichneten Praskript IIaQ[a] 'Avxtfoj-
y&oiv Jvtisq] xtfjtibv HvOoSozcoi XaQtatovlfdrjfiov^J
yvcaffitj ixEtdtj xzL gestanden hat, worauf Z. 2 If.

folgt dsdoxdm xmi dy/icoi ; doch wtirde ich, wenn
es der Eaum erlaubt, lieber [dgxovrayv] yvdtftij

erganzen nach 101, 7. Ein Analogon zu der von
Kern vorgeschlagenen Erganzung bietet die o.

S. 1489 Z. 43 zitierte Inschrift aus Assos, Papers
of the Am. School of Class, stud, at Athens I nr. 20
(37 v. Chr.) mit 'Em vsidxoiv z&v deivaiv —
WfjfptGfta 'Aoolcov — yvtofif} zov dtf/btov " (sjzslj

sdot-ev zf} fiovkfj xal rots siQayfjuxzsvofiEvoi; stag

fjfiXv Twficuotg xal rtp dy/tcp z<p 'Aooicov, wahrend
nr. 28 (rom. Kaiserzeit) eingeleitet ist: Aoytta
jtsqI zov fir} xcuOtozao&at itqdxtoQag — yvca/nt]

fiovXifs rs xal dfyiov — Xaxovzcov doyfiazoygaqpcov
xtiv deivtov (drei Namen; fiber diese Urkunds-
zeugen = lat. scribendo adfuerunt s. Swoboda
Griech. Volksbeschl. 214) — SedoxOat z§ {>ovXf}
xai to} dTfjutp xai zoig ^Qayfxax£vofj.£voi$ siclq fjfuv

'Panftaioiz. Hier sind, wenigstens formell, Eat
und Volk als Antragsteller festgehalten, wahrend
bei der BeschluBfassimg auch die ^QayfiazBvo^rot
'PcofmToi mitwirken.

Wenn hier noeh in der Kaiserzeit Bule und
Demos als Antragsteller bezeichnet sind, so ist

damit nur noch eine Zeitlang die alte Form ge-

wahrt. Tatsachlich geht in der Kaiserzeit ein

Antrag ebensowenig vom Eate aus als von einem
ekizelnen Privaten. Das Kecht der freien An-
tragstellung durch die Teilnehmer an der Volks-
versammlung ist in rflmischer Zeit, besonders seit

dem Prinzipat, beschrankt. Das Normale ist,

daB ein Magistrat, der, streng genommen. allein

das ius agendi cum populo hat, an Eat und
Volk referiert und uber jeden Antrag, moehte er
von wem iramer gestellt sein, sein Untachten
abgibt, die Ekklesie dagegen lediglich darfiber
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abatrmmt; vgL Marquardt Bflm. St-V. 12 210.

Swoboda Griech. VolksbeschL 178ff* Brandis
o. Bd. H S.1551f. und SchultheB u. Art.

rgafiftazeZs H A 3.

Mit dem Eintritt des Prinzipates verschwindet

der private eistt&v im allgemeinen und treten fast

ausschlieBUch die Magistrate, besonders die Stra-

tegen, an seine Stelle; vgl. z. B. das aus der Zeit

des Tiberius oder Gaius stammende Dekret von

dem Eate ausgingen, die darchgiiiigige Bericht-

erstattung an das Volk' (Swoboda 152).

Wie mart sieht, ist in der rdmischen Kaiser-

zeit dem einzelnen Burger das Eecht zur Antrag-

stellung nicht eigentlich entaogen; aber es ist

wesenlos geworden, weil ihm das Eecht fehlt,

seinen Antrag vor dem Volke personlich zu be-

grunden und zu vertreten; dieses Recht der Ver-

handlung mit Bule und Demos besitzen da, wo,

Bvzantion CIG 2060 (=Latyschew Inscr. or. 10 wie in Ephesos, die neue Ordnung ganz durch-

sept Pont. Eux. I nr. 47 = Collitz 3059) V gefiihrt ist, ausschHeBlich die Magistrate; s.

ScLfios 6 BvCavritav. sdo%E ra fiovXu xai ta> ddftto.

xoi axgazayol smav. Doch sind die Falle nicht

eben selten , wo noch ein Privater als Antrag-

steller erwahnt ist; aber dann wird der Antrag

in der Regel den Magistraten zur Begutachtung

vorgelegt und von ihnen an Eat und Volk weiter-

geleitet. Wahrend der Antragsteller in solchen

Fallen mit slaijytjaafiivov zov dstvos bezeichnet

Swoboda 178ff. 182 und uber die Zeit des Auf-

kommens der Formel sl&riyrjoatidvov zov delvos

und ibre ursprimgliche Beschrankung auf Stadte

des sudwestlichen Kleinasiens Swoboda 204f.

Zur Illustration der Verhaltnisse der Kaiser-

zeit ein paar Beispiele. Besonders haufig er-

scheinen als Antragsteller die zu einer Synarchie

vereinigten hOheren Bcamten, wie wir schon oben

ist, steht fur die Tatigkeit der Magistrate etwa 20 die oqiwtss von Akraiphia auffaliten
;
vgl. bwo^

y. t6)v aQxovrcov , so z. B. m der lnschntt aus

Alexandria Troas aus der Zeit des Augustus

CIG 2152b (= Boeckh Opusc. IV 519ff. = Le
Bas 1609) i'do^Bv 'AXet-ardQEOJv zfj fiovXjj xai xcfj

dyfioy — £tor}yr)Oafi£vov zv\v yvcofiyv zov SsVyog —
imrfrjfpicajiiEVov dh rov detvog — [yvaifxri %6>v

a.Qx6v]z<Qv • (iizzi) — dedox&at zf/ fiovXf} xai z0

drjpi<p. Ahnlich im Psephisma von Ephesos (42

v. Chr.) bei Joseph, ant. Iud. XIV 10, 25 Sdo& , „ ^ .

zm Muq> — 6 detva sbiev ~ stWwoaWfaw ztiv 30 den Arzt Tyrannos, einen Freigelassenen des Kaisers

bo da Griech. Volksbeschl. 179ff. 205tf. Aus

letzterer Stelle ist die groBe Maimigfaltigkeifc

der Benennung dieser Beamten zu ersehen, em
weiterer Beweis dafiir, daB die EQmcr eine all-

gemeine oder gar gleichzeitige Normierung gar

nie versucht haben. So ziemlich das Normale,

wenn bei so grofier Mannigfaltigkelt der Ausdruck

erlaubt ist, zeigt Inschr. v. Magnesia 113 (=
Dittenberger Syll. a 371), ein Ehrendekret for

azgaTtjyojv; anders daselbst in der Kaiserzeiti s.

Swoboda Griech. Volksbeschl. 179ff. Die von

Swoboda 201 ff. aufgezahlten Falle — alle aus

Kleinasien — wo in den Praskripten der Dekrete

lediglich der private Antragsteller erwahnt ist,

die Begutachtung durch die Magistrate nicht,

beweisen, daB die Umgestaltung der kleinasiati-

schen Stadteverfassungen nicht mit einem Schlage

erfolgte, sondern allmahlich, an verschiedenen

Claudius (oder Nero? Dittenberger n, 5) mit

der Formel yveofttj oxQazrjy&v xai zov yQafifiaziojs

tov drfftov xai aQXi£Qtv>S fwr xazQioJv $£<>>v xal

z5)v 2£§aGzGjv Hafipthov? zov AioxXsovg oder der

VolksbeschluB von Kos zu Ehren des Augustus,

Inschr. v. Olympia 53, 3 ,
gefafit eioayystXdvzwv

(identisch mit yvxofirj) Evdrjpov zs zov 'Enixod-

zovg , icQtog latov 'IovXiov KaioaQog xai

[yjgafifiazsoog zov drjfiov xai z&v ztfg izoXecog

Orten zu verschiedenen Zeiten , beweisen aber 40 ozgaxTiyw. Ganz besonders haufig erscheint in

auch, daB sich die EOmer hier als Meister der

Provinzialverwaltung bewahren , indem sie die

Institutionen der hellenistischen Zeit nicht durch

eine plotzliche, allgemeine Kegelung zu unifor-

mieren suchen und so zerstOren.

DaB dieser Einflufi der Earner auf die Ge-

staltung der griechischen Gemeindeverfassungen

viel alter ist als der Prinzipat, in Boiotien sogar

schon bald nach der Mitte des 2. Jhdts, v. Chr.

der Kaiserzeit als Antragsteller der zu hohem
EinfluB gelangte Gemeindeschreiber, yoapfiazevs

zov drjfwv oder zijg siokewg, auch wohl ztjg fiovlfjg

genannt; s. SchultheB u. Art. rgafifiazslg

II A 3. Antrage zu formulieren, lag in der Natur

seines Amtes; das Eecht, sie zu stellen, besaB

er bald allein, bald in Synarchie mit anderen

Beamten, besonders Strategen und Archonten, mit

denen er sich auch gelegentlich in den Vorsitz

sich geltend machte, laBt sich gerade' fur das 50 in der Ekklesie teilte. Belege bei Swoboda
Eecht der Antragstellung erweisen. In den von 205f. 312.

Holleaux BulL hell. XIV (1890) 8 nr. 9. 187

nr. 20. 193 nr. 25. 194 nr. 26 publizierten Ur-

kunden aus Akraiphia, in deren Datierung und

Beurteilung ich mich an Swoboda Griech. Volks-

beschl. 14Uff. anschlieBe, erscheinen mit der

Formel tv aqywvzzg xr\ zv oovvsbgv ZXeg'av (in

nr. 9), die identisch ist mit oi aQXOvzeg xal ol

ovveSqoi elxav in nr. 26 (p. 194) aus nahezu

Wie sich in A then die Antragstellung in der

Kaiserzeit gestaltete, hat bereits DittenbeTger
Herm. XII 15ff. aus dem sparlichen Material er-

schlossen. Die Bedeutung Antrag, Antragstellung

laBt sich hier fur y. bis in die Kaiserzeit nach-

weisen (IG HI 10), wie schon Dittenberger
zu der metrischen Ehreninschrift IG IU 726, 6

bemerkte, wo [yvw\i\]] ozgaztjyov xagyovzog trotz

'leicher und in nr. 25 (p. 193) aus etwas spaterer60 des Fchlens des Artikels nicht den Antrag ernes

Zeit, hereits die Magistrate als Antragsteller.

'Agxoyreg steht hier nicht in der speziellen Be-

deutung von ,Archonten', sondern in der weiteren

von Beamten fiberhaupt und umfaBt samtliche

hOheren Beamten. Wie in der Kaiserzeit besitzen

diese Magistrate jetzt schon, doch wahrscheinlich

bereits nnter Einwirkung der Earner, das Recht

der .standigen Stellung von Antragen, die von

beliebigen Strategen und Archonten bezeichnet,

sondern den des ozgaztjyog hil za Sjtla und des

agx<ov ejzatwftog. DaB der ozgazyyog im za oxXa

die Antrage entweder allein oder im Vereine mit

anderen Magistraten stellt, ergibt sich aus IG
DTE 1. 2. 5- Besonders lehrreich ist IG HI 10,

wahrscheinlich von 209 n. Chr., zum groBen Teil

mit den alten Formeln im Praskript, dazu .^is



aufftUige pwln tfwwfo&f fcri rots [evayrJeXtots*
wo aUerdings #xxAi?a&i oder dtffiog uns sachge-
ra&Ber erschiene *&& fiovXy* Die weiteren Worte
4es Praskriptes ev JJt dveyvoMtdy [yvd>fi]i} [tj&v
vwedgitov Sid x&v aQx6v[x]o>vt dvayvdv[zog xov]
ozoaxtjyov f'AJXxaftsvovs Aaftnxgeoyg yvatfirjv xrjv

dvaysyQaftftEvrjfv xtX. zeigen, wie bereits Swo-
bo da 191f. nchtig festgestellt bat, daB der
Strategos, der Archon Eponymos und der Herold
des Areopags, die drei hochsten Wfirdentrager 10
des damaligen Athens, die Z. 8 als dgxovzeg zu-
sammengefaBt sind, den bciden Raten, dem Eat
vom Areopag und dera der Funfhundert, den
Antrag vorlegten , daB er nach erfolgter Billi-
gung vom Strategen ans Volk gebracht (yvco^v
<x[7ijo[(paivov]oiv xard ta ndzgta) und von diesem
zum BeschluB erhoben wurde. Das standige
Recht des Strategos fat t« SxXa, tiber alle An-
trage zu referieren, bat schon Dittenberger
Herm. XII 16 aus dieser Stelle erschlossen. 20

Allgemeine Regeln lassen sich hier nicht auf-
stellen, sondern jedes Praskript ist fur sich zu
analysieren. Wenn z. B. in dem in Hypaipa ge-
fundenen Ehrendekret des Landtages der Provinz
Asia fur Theophron, S. Reinach Rev. archeol.
1885, 104 (= Dittenberger OGIS 470), das
Praskript lautet ["EJdofrv roTg im xrjg 'Aalag
"EXXijaiv • yvcoftrj ratofv 'IJovXtov IlaQdaXa, dgxts-
gsatg ml., so erklart sich der dgxtegevg als An-
tragsteller durch die aus den weiteren Titeln30
sich ergebende Tatsache, daB er dgxtegevg r^g
Aalag ist, der als solcher zugleich Prasident des
Landtages ist. Zu den von Brandis o. Bd. II
S. 1558f. verzeichneten Belegen ftir y. dgxteg^g,
wo also der Vorsitzende zugleich das standige
Referat bat, ist neu hinzugekommen die Inschr.
v. Priene 105 (= Dittenberger OGIS 458),
die etwa von 9 v. Chr. stammende Urkunde zur
Einfuhrung des asianischen Kalenders, in der
Z. 30 und 49 der Landtag der Provinz Asia, von 40
dem Augustus die Rflmer ausdrticklich ausschloB,
ebenfalls oi imi xyg Aoiag "EXXtjveg heiBt, nicht
%6 xotvdv xfig 'Aoiag, wie gewohnlich; hieruber
s. Dittenberger OGIS 458 n. 24.

DaB der Organisation der Stadtgemeinde die
der Vereine nachgebildet ist, ist bekannt Es
darf uns daher nicht verwnndern, in hadrianischer
Zeit in einem Beschlufi der Gerusie von Magnesia
am Maiandros, d. h. des jedes offentlichrechtlichen

Charakters entbehrenden overt)ita zaiv ngeofivte- 50
qcov, uber die Schenkung voii 01 an die Stadt
Magnesia, Kern Inschr. v. Magnesia 116, ihren
Schreiber als Antragsteller zu linden: eoo^ev zqi

ovoxr}fxar(tj twv TTgeofivregtov
, yvoifir} Ttflsgiov

KXavdtov Ttfiegiov vtov Kvgtva Aioqjdvrov AlXiavov
rod yga/iiftarsfos zvxu dya&fi dedox&ai.

Vom gewOhnlichen Typus abweichende Ealle
und besondere Titel von Antragstellern sind unter
den betreffenden StichwOrtern aufzuffihren oder
erklaren sich aus dem Znsammenhange. Das auf 60
den ersten Blick auff&llige xori xovg vo/wvg xovg
Oe<r[o]ap.ai]r

r
ol; [vojfiotg stag zafvvv] XQ^l^h

©Sff Tirog Kotyxxiog v[n]axo$ ojio xf
t
g x[a*v] Sixa

xQKofBJtvrCJv yvatpris 8kox[ev] bei Dittenber-
ger &yU.2 307, 50 wird erklart durch Liv. XXXIH
34, 7 decern legati more maiorum, quorum ex
eauiUo T. Quinditu imperator leges pae4s
Philippo doret, decreti; vgL auch Dittenberger

»p"/

Syll.2 Index in 186. Ebenao 2eigt rein rdmidehe
Zflge IGR I 452 (71 n. Chr.) atw Neapel: itsgl

o5 xQoaavtfvsyxev rots ev 7tQooxX^xq> 'Iovhog
AetoVBtavog 6 avtaQxiov, jxeqi rovtov rotJ ngdy-
[aolxoq o$ra>g evriQeaxijoav, e!<rr}yov/*svaw ti}v yvco-
(itjv x&v ev TtQooxXqrfipJ (Z. 7ff.).

2. rvwfit), Beschlufi. Nachdem schon im
vorausgehenden Abschnitt wiederholt Stellen her-
angezogen wurden, wo y. im Sinne des Lemmas
Bekk. Anecd. 227, 4 yv&ftat ta y>7}(phfiaxa. den
BeschluB selber, nicbt mehr bloB den Antrag be-
zeichnet, sollen hier weitere sichere Belege folgen.
Die Bedeutangsentwicklung wird nicht vom Sub-
stantiv y. ,Antrag' ausgegangen sein, sondern
direkt vom Verbum yiyvtooxetv, indem tyvca dijftog

identisch ist mit ?do%ev xtp dy/ito. Die Palle,
wo y. Beschlufi heiBt, sind *im allgemeinen ohne
weiteres klar und erfordern keine staatsrechtlichen
Auseinandersetzungen. Eine Zusammenstellung
von Belegen gibt Vie reck Sermo Graecus 80.
Hier genugen ein paar Beispiele. Ein Ratsdekret
aus Chios, Dittenberger Syll.2 570 (= Michel
707), datiert nach dem nQvxang, dem bekannten
Eponymos von Chios, lautet: 'Em TiXXiog xQvrd-
viog. ^oX-fjg yvchfir}. iv xotg aXasat fit) stotftatvev

ftrjde xojiQeoev; vgl. Haussoullier Rev. d. e"t.

gr. in (1890) 211f. Ferner y. ftir den Beschlufi
einer Phratrie von Chios aus dem 4. Jhdt. v. Chr.,
Dittenberger Syll.2 571: xovg 6s imfisXijTag
(der Phratrie der Klytiden) rag yevojusvag yvtbfiag

(Beschliisse
f

nicht Antrage) xeQt xov otxov xai
rd>v IsQtov xai rag diafiavxeiag dvaygdyjavtag sig

orijXtjv XiMviyv Gzrjoat jtagd xrjv etaoSov xov oixov.
In .halboffiziellen' Ehreninschriften findet sich
statt des haufigeren yjqqjioafitvtjg zijg fiovXtfg xai
xov drjfiov u. a. auch xaxa xtjv ryg fiovXqg xai
xov drjfiov yvwfttjv, so IG IV 1154. Heberdey-
Wilhelm Reisen in Kilikien (Wien 1896) 223.
Gerlach Griech. Ehreninschriften (Halle 1908) 91.
BeschluB heiBt y. auch in der Inschrift von Tlos
IGR III 557 (nach 102 n. Chr.), wo der Lykische
Bund einen Beschlufi faBt und TXm&ow ij povXy
xai r\ yeQovaia xai 6 dtjpog die vom xoivov be-
schlossene Ehrung vollzieht t[fj] xov Avfxtcor]
?{fo[ovg yveo^it}]. Gerlach 92, 1 nimmt hier un-
richtigerweise die Bedeutung Antrag an.

Singular ist in dem attischen Volksbeschlusse
IG III 5 (nicht vor Hadrian und nicht nach
Septimius Severas, wahrscheinlich aus der Zeit
des Marc Aurel; Dittenberger Syll.2 652 setzt
die Inschrift in den Anfang des 3. Jhdts.) y. ver-
wendet, namlich in der Notifikationsformel, welche
der Anordnung der ftffentlichen Aufzeichnung des
Beschlusses durch den rafiiag rov yfaovg z&v
Evf.io)jii&uiv (sie waren die Antragsteller) vorangeht
Z. 33ff, ysvea&at Ss xr)v yvaifirjv xavxijv <pa[vs-

gfdv xai xijt ££ "Aqsiov ndyov ftovXfjt xai xr
s
i fiov-

M.fi l] T*>JV $ xai im t€QO<pdvtr)i xai xGn yivei

ziov EvffioJ/jitdojv. Darauf folgt die gewOhnliche
Publikationsformel dvayQay/at Sk ro tprnptCfia
tovto xov raftiav xrX.

t
d. h. y., aus dem Antrag

herfibergenommen , und \p^<pia(ta sind identisch.
Es ist daran zu erinnern, daB ein bloBer Antrag,
der Antrag bleibt, nicht zum BeschluB erhoben
ist, nie auf Stein verewigt wird. Er muB zum
Beschlnsse erhoben sein, und auBerdem erfordert
die VerOffentHchnng auf Stein noeh einen be-
sonderen BeschluB. In der Inachrift ans Andros

IG XII 5, 715 Z. 7 oka* ft yvtb/irij tffa dyayga-

<peT els t6 Uqw xov *Ajt6XXa>voe , die dagegen zu

sprechen scheint, ist die Erganzung falsch; zu

erganzen ist [n xQo&vLa]-, s. Wilhelm Gott.

Geh Anz. 1903, 779 und jetzt Beitrage (1909) 252.

Zum SchluB einige Beispiele aus Jigypten, wo

y, stricto sensu der Beschlufi heifit. BGU 194, 7

ist y. der verantwortliche Beschlufi, auf Grund

dessen die Dorfgemeinde (ol otio t^s xthpm) die

willigung'. Im Bandesyertrag zwischen Rhodos

undHierapytna ans dem Ende des 3. Jhdts. v, Cbr ;,

C oil it z 3749 (- Michel Recneil 21: vollstan-

diger bei Serin zi Atti del R. Inst. Veneto IX

7 [1898]) wird Z. 74f. bestimmt^ El texanoXe-

/xov igsviyxcovtt 'iEgaJivxvioft jtoxi xivag avsjv ra?
r
Pod(a>v yviofias (ohne formlichen BeschluB, d. h.

ohne ausdriickliche Einwilligung) ,
[ty eadvayxeg

iota) 'Podhig dstoaxiXXe(tp av^maxiav (bmidesge-

Asixovgyovyz^ , &
__.,_ -. -. An, Qj-on +. _ *w Pw+lirji TftTQ ^—Dittenberger Svll.2 8

amten, dem xoofioyga^axevg , a. n. aer ^taats-

behSTde znr Auslosung vorschlagt. Der Beschlufi

ist verantwortlich; denn die Dorfgemeinde tragt

fur die Geschaftsfuhrung des Vorgeschlagenen die

voile VeTantworttmg und haftet fur allfallige

Kassendefizite. Ebenso tragt Pap. Oxy. I 54, 12

das xoivov x&v uqxovtojv, auf dessen y. die stadti-

schen Beamten durch den lmatqdxy\yog ausgelost

werden, die voile Verantwortung fur die Ge-

fur Erythrai IG I 9 (= Dittenberger Syll.2 8

= Hicks Manual 23) schwfirt der Buleut von

Erythrai, von den aus politischen Grunden ad-

ministrativ verbannten Erytbraiern keinem die

Aufnahme in der Hcimat zu gestatten avsv zsg

(y)v(6(A,£Q) [rig *A&s]vaiov xai ro [8](i)fio (sc. rov

'EQv&Qaiov). Der Passus, dessen Erganzung durch

die darauf folgenden Bestimnrangen uber die ad-

ministrative Verbannung von Biirgern von Ery-

^chaftsfuhrung des Vorgeschlagenen und haftet 20 thrai gesichert lst, verlangt zur Restitution einen

namens der Gemeinde ftir dessen Kassenausfalle;

Preisigke Stadtisches Beamtenwesen im rom.

Xgypten (Halle 1903) 10. DaB die Dorfbewohner,

als Gemeinde konstituiert, einen solchen Beschluii

fassen kSunen, ist auffallig, aber nicht zu be-

zweifeln und wird bestatigt durch den Ehren-

beschlufi der agyptischen Dorfgemeinde Busiris,

CIG in 4699 eSoh ™f£ a™ xtofirjg Bovastgetog.

Die schon im Worte y. liegende Verantwortlich-

ubereinstimmenden BeschluB der Athener und der

Yolksversammlung von Erythrai; ohne formlichen

Beschlufi, ohne deren ausdriickliche Einwilligimg

ist sie nicht gestattet; zur Sache vgl. Tsteri

Xchtung und Verbannung im griech. Recht (Znri-

cher Dissert., Berlin 1903) 85f. Im gleichen Sinne

stebt im Amendement des Lampon zum grofien

eleusinischen Dekret, das die cuiagxai der eleusi-

nischenGotthciten regelt, unter den Bestimmungen

keit der Beschlufifassenden wird mit aller Dent- 30 fiber das Pelargikon IG I Suppl 2/b 55 (= Dit-
_ . 1 .. n n..» j_^x: «:„„« 4-««u^^.™aw Qirll 2 Qfl — IMirtbAl Kfl«iiftil 71V
lichkeit ausgesprochen bei der Prasentation einer

Liste von evxooot xai imrrjdsioi (sc. rig Sij/tdata)

zur tfbernahme von Leiturgien durch den Dorf-

scbreiber ,auf den BeschluB der Dorfgemeinde

und auf die Gefahr der Dorfgemeinde, die die

Biirgschaft ubernimmt' (Wilcken Ostrakal 508):

[dvadiboi](xi zov[gj vxoyeyQa(fifthovg) ovtag evtio-

govg xai iyitotfdiofvg] (1. ijttrqdetovg) yv^r\ xai

xivSv[v]ojv (1. xivdvvfp) z&v ouio xfjg xwfi^ zGw

tenberger Syll.2 20 = Michel RecueU 71)

einfach xai to Xouiov fih iv HibgvsG&ai floods tV

zoi IlsXagytxot avev teg fioXeg xai zo dzpo.

Wenn von zwei vertragschlieBenden Parteien

die eine nicht avsv xr\g yvwuijg der andern han-

deln darf, so ist zu erlaubtem Handeln ein ge-

meinsamer BeschluB erforderlich. Das ist positiv

durch ftezd fiiag yvwpqg ausgedruckt in dem

Vertrag zwischen Amyntas, Sohn des Arrhidaios

:,a l iiyL,d[vc]vS (\.iyyvo,^r), BGTI 235, 12.40^Vu*** g-yt) ™d don ChalW.ern

Hierher gehOrt auch ein Beschlufi der Gc-

ineinde Gortyns aus der Zeit, des Augustus (zwi-

schen 2 v. Chr. und 7 n. Chr.), Mus. ital. di

antich. class. HI (1890) p. 704 nr. 148 = IGR
I 960, eingeleitet mit yvoiftfy xdjvztov idol-e

xotg agxfovoi xai rtp] ty[/up] und der Vereins-

beschlufi aus Alexandreia von 6 v. Chr., BGU
1137, 12 mit e&o& xotvij yvcbfiifl, wo bcidemal

aus ji., Meinung, BeschluB, die speziellere Be-

deutung omnium consensu hervorgeht.

Nahe verwandt mit y. BeschluB ist y. in Ver-

bindungen wie ftexd x^g xov deTvog yvtofirjg

und dvev rijg rov deivog yvojfitjg. 1st der,

mit oder ohne dessen v. gehandelt wird, eine

Gemeinde oder eine Korporation, so konnen wir

y. meist kurzweg mit BeschluB tibersetzen; ist

es dagegen ein einzelner, so erhalt y. mehr die

Bedeutung Einwilligung, Ermachtigung,
oder geradezu Wille, Bedeutungen, die iibrigens

Dittenberger Syll.2 77 (- Hicks Manual 74

= Michel Recueil 5^0. Hoffmann Die griech.

Dial. Ill p. 8 nr. 13), der nach den einleuch-

tenden Darlegungen Dittenbergers zwischen

389-383 v. Chr. fallt. Hier lautet Z. 21ff. agog

'AfMptTioXizag, Boxx[i]aiovg, AxavOiovg, Mevdaioyg

tit] ji[oteio&jai (piXirjv 'Apvvzan fif}6s XaXxtdfiag

Z<ogi]g exazEgovg , dXXa fistd fu&fs yvojfiijs, ear

o\] fiopoxsooig Soxiji, xoivfiji xgoo&sodm ixsijrovg
\

50 man beachte die wiederholte energische Beto-

nung der Notwendigkeit gemeinnamen, einmiitigen

Vorgehens.

Analog entsteht in privaten Vertragen aus der

Bedeutung Beschlufi, die von ,Einwilligung\ ,Ein-

verstandnis', consensus, wofiir agyptische Dienst-

und Lehrvertrage Beispiele liefern, so BGU 1126,

ein Dienstvertrag aus Alexandreia von 8 v. Chr.

Die im QvxoxwXeXov der Taphesies angestellte

Protarche soil fxrjis dxdxoixog f.tt)d" aqpfftteoog arro

auch im ersten Falle' meist zutreffen. Verwiesen 60 zijg Ta<psoif}zog sein dvtv zpg avxijg yva>,ut}

sei auf den Anfang der Hellenika (des Theopom-

pos oder Kratippos) aus Osyrbvnchos, Pap. Osy.

V nr. 842 Col. I Z. 2, wo es heiBt. im J. 396

v. Chr. sei eine Triere von Athen ausgelaufen

[ov ftsxd xrjg zov] SrjfiGv yvcojtirjg; dafur Z. 24

kurzer o>g o[v fisjzd xr\g jidXeatg xavxa TisjiotTj-

xdta. Von einer Privatperson ebd. Coh 17, 19

[ov] fuxd xf^g sxeivov yv[to]fiijg
t
ohne seine Ein-

(Z. lit), ohne ihre Einwilligung. Ebenso wird

in dem blofi im Auszug mitgeteilten Lehrvertrag

Pap. Hibeh I 148 bestimmt, fir) i^ovoia ft saxto

IIoqcoi ixrjzs (hzoxoirsTv fir)xe d<priftEQs[v8tv dvev

xfjg 'Extj/Uvovs yvtofiw, d. h. ohne Einwilligung

des Lehrmeisters.

Wenn ein einzelner den BeschluB einseitig

faBt, so kann aus der Bedeutung BeschluB, Ein-



wiliigung geradfezti die Bedetttufig WiHfr ent-

«meeii. Papynwurkunden klemeren Formats {tein-
rfg 190*^1908) nr. 237 ,nach rreiem WilfenS
und in der (^bschrirt bei Heberdey-Wilhelm
Reisen in Kilifcien (Wien 1896) 223 scheint xaxa
tijv zAevTatrtv ywj/ujjv xai ayfticwjiv tov aaxp6$
geradeztt den bloB mundlich geauBerten, letzten
Willen im Gegensatz zum Testamentswillen ix

fc&nst Ufter lit eitt«r:H6ftd vereinlgt
Vorkfttemen (el th Ait P*<&m % «- wird dseh
die Kegrel gewesen sein, dafi der, welcher die An-
trSge einbringt, versehieden ist von dem, der die
Absfemmung daruber leitet, wie in der von Prei-
sigke 20, 2 zitierten Inschrift aus Amorgos (242
n. Chr.), Athen. Mitt. I 347 nr. 15, 21ff. Mo
JtoTyzttye Ndfflav etotiytjodftyv, Afy. !%*ayoW
if EWntwtnauftv. TTIway /Ko omKoiti^A.. m i

rechnungen s. W i 1 c k e n Herm. XX (1885) 430ff.
una fihfir di-A in "Pram* r.+,.i.„..,i,, cm^h. j >«*3. .rrt&ftfi, Richterspruch. Der Beschlufi,

den ein Gericht oder Gerichtsherr faflt, ist das
richterliche Urteil, der Richterspruch. Wahrend
verbale Ausdrticke hierfur haufig sind, begegnen
wir dem Substantiv y, fur Eichterspruch {sen-
tentia ivdiois) verhaltnismaBig selten und im
allgemeinen eher in spaterer Zeit. Hierher ge-
hCrt Inschr. v. Olympia 4 (= Collitz 1154)

wird fur seme Person und seine Habe und Z 4
eine Strafbestimmung folgt, dafi, falls er sich
fremdes Eigentum anmafie, die richterliche Ent-
scheidung dem iagdftaog zustehe, der auch 1, 2
und 10, 6 vorkommt (Dittenberger-Purgold
p. 13f.): yvaypa te «' efy xtagofxda,. Xhnlich, aber
unsicher, 10, 6 = Colli tz 1150. Ebenso heiflt y.
richterliches Urteil im Schiedsspruche der Richter
von Magnesia am Maiandros im Streite zwischen

und uber die m Frage stehende Stelle 446f.
Nicht unahnlich war, wie es scheint, die Rolle

des Floaycoyevg beina agyptischen Chrematisten-
gencht nach der Darstellung von Gradenwitz
Arch. f. Papyrusforsch. HI 23ff. Verwandte Funk-
tionen batten vielleicht auch die drei doyuat*-
ygdyot in dem dem 1. Jhdt. v. Chr. angehtirenden
Ehrendekret far die Gemeinde-Ephoren der lake-

wird fur seme Person und seine Habe und Z. \ 451* <= Mi.ui pl^i' ,
He ?W

SSrx^rr^Vfi^^i^^tenberger Syll.2 929 (= IGE I 1021; Z. 28
-441 auch Kern Inschr. v. Magnesia 108) Z. 32
zvyQfxtpovQ deftevoi ras yrtoftag, ran fih axg^eT
T^f yfoov @Qa@sv$rjvai zfjv xqlmv ovx JjPovM-
t
ue$a, ovvayayeiv Se onevdovrss amovg [xai avvot
xai jtdXiv] stg rfv ££ aQxfjg djroxaraaxfjaai <pi-
Uav xzX. Auch von der cognitio prineipis finden
ivir y., vom richterlichen Erkenntnis des Kaisers
Augustus in seinem Schreiben an die Knidier von

451 (= Michel Recueil 182 = Loeschcke
Athen. Mitt. Ill [1878] 164), wenn namlich
Loeschcke 168 recht hat mit der Annahme,
die Aufgabe dieser drei an der Spitze genannten
SoyfiazoyQdtpot sei eher gewesen, die Antrage zur
Vorlage an die Gemeinde vorzubereiten, als, wor-
auf der Amtstitel fiihren kflnnte, gefaBte Be-
schltisse auszufertigen. Jedenfalls sind diese drei
lakedaimonischen Bogmatographen zu trennen von

chischer Stadte Kleinasiens vorkommenden doy-
ftaroyedipot, die ,TJrkundszeugen' sind (= yQayv-
fisvqy naQfjoav = seribendo adfuerunt), woruber
vorlaufig zu vgl. Swoboda Griech. Volksbeschl
213f. (nach Menadier); s. auch Art. Aoy^axo-
yedyot Suppl. Bd. II. [SchultheB.]

^nomische Literatur s. die Supplemente.

a . .^ I

J
omw (yv(opo>v). 1) Ein aufrechtstehender

btift, der als Schattenmesser diente und daher auchEnde6v Chr Bull h<>ll VTT 7i ««^m nT Jft
°w".«er ais ocnattenmesser diente und daher auch

tenLr:erM
B
2156

e

3V
VI
ntenberger Syll.2 356, 37. Und in einem pro"

konsularischen Edikt des 4. Jhdts. n. Chr Dit-
tenberger Syll.2 422, 9 (= Athen. Mitt. IV
[1879] 60 = VI [1881] 353 nr. 48) steht »; re
tov Sixaarov ix jov ngoMfAaxos yvfbfir), wo Dit-
tenberger n.3 ^dfe/m erklart als ,litteras
publiee propositus, qttae antiquitw yigdygafiua
vocantur^ [SchultheB.]

rvaifieiatiyTjrfe. In der autonomen Stadt-

noitischen Gaues (heute FaiiflmV finHan wiT f«. i«- „ j._ *1 tt. _., .

VIirr: tr 1
».
*•**# m

*j j *i*vv*v|Tuiia vivo aior
noitischen Gaues (heute Faijum), finden wir fur
das Einbringen der Antrage in den arsinoitischen
Tempelrechnungen des J. 215 n. Chr., BGU 362
XII 1. XV 8 u. 0. einen yyajuetatiyijT^g. Diese
Funktion ist hier mit der des km^tjcptatrjg, des
Leiters der Abstimmung, vereinigt in der Hand
des prasidierenden Prytanen {evttQyos Jiovzavig).
Mit Unrecht schloB Swoboda Die griech Volks-
beschlusse (Wien 1890) 190 daraus, in Arsinoe
h**Tvn. Jam __'__ . J^_ 1 i-t* » j m .

xyxk. foa>Q . I 10 p. 98, 10—15. 17—22 Ziegler.
Vitruv. 16,6. IX 7, 2 Rose 2. Hultsch Abh.
Ges. d. Wiss. Gottingen N. F. I Nr. 5 (1897),
13, 3. Der schattenmessende Stift stand auf
einer mit Stundeneinteilung versehenen Tafel oder
auf dem ebenfalls in Stunden geteilten Abschnitte
einer Hohlkugel (oxd<pV ). Diese Einteilungen
{descriptiones) mafiten fur jeden Ort der Erde
nach seiner PolhChe und geographischen Lange

stand, nicht blofi das Prasidinm, sondern auch
,die permanente Antragstellung1 gehabtj denn,
ivie Preisigke Stadtisches Beamtenwesen im
rOmischen Agypten (HaUe 1903) 20 mit Recht
emgewendet hat, ware es doch wohl aberflussig
die beiden Funktionen neben dem Prytanentitel
noch besonders hervorzuheben, wenn sie regel-
miBig miteinandcr Tereint gewesen wEren, Ob-

lflF., s. den Art. Horologium. Die Kunst, den
G. zu gebrauchen, hiefi yvojftonxn, Papp. synagVm 1070, 1. Geminos bei Prod, in I. elem. 4?,
25, oder nach Papp. VHI 1026, 1 yvwfiwtx^
ftecogia. Sie wird von Geminos a. a. O. 41, 24
—26 der Astronomie, von Vitruv. I 3, 1 der Ban-
kunst zugeordnet. Vitruvius gebraucht in glei-
chem Sinne auch gnomonicae res VIII a. E. oder
gnotnonieae ratioms IX praef. 18. Die dieser•haKo Aar ' a ' , T' , ,

uc gnumonieae ranones li praet. 18. Die dieserhabe der yav^ der an der Spitze des Rates 60 Wissenschaft Knndigen hieBen yromtalTstand, nicht blofi das Prasidinm. sondern auch Din^™. „ ua v^q%„ oS Cf^"""' S '

Diodoros o. Bd. V S. 711, 22—36.
Mit der Einrichtung und dem Gebrauche des

G. waren langst vor dem Aufbluhen der grie-
chischen Matheraatik die alten Babylonier and
Agypter vertraut gewesen. Herod«t II 109 be-
richtet, nachdem er die Erfindung der Geometric
den Agyptern zugeschrieben hat, dafi die Grie-
chen die Nachbildung der Himmelakngel mit ihren

SterhbUderti, deii G. «nd die Eintetttifig de» Tages
in zwelf Stenden von den Babyloaiern gelenrt

haben. Anaiimandros hat also nicht, wie F*-

vorinos bei Diog. Laert. II 1, 3 meldet, den G.

-erfunden, wohl aber die Griechen mit dem Ge-

brauche desselben bekannt gemacht. Diog. a.

a. O. Suid. s. 'AvagiftavSgoe. Zu diesem Behufe

stellte er in Lakedaimon eine SonnenuhT (wqo-

Jioyiov axtofbiqiadv : vgl. Plin. n h. II 187) auf,

vermute, von 3 ab alternierend th den Schenkrfn

eines rechten Winkels beige»chtiebea wffird«i,

entstand eine an ein WinkelmaB eriimernde, ebeti-

falls yvdttiatv benannte Figar. Theo Smyrn. 54f.

64f D«puis. IambL in Nicom. 58, 7-60, 7 Pistelfi.

Schol. Eucl. op. V, Such 2 Nr. 13. Boeckh
Philolaos des Pythagoreers Lehren 142ff. Cantor
Vortes. 12 151 f. [Hultsch.]

2) rvmuojv heiBt in Athen der Aufseher der
" ""-- "

Lys. VH

Zeu-

Berbssos meldet, bezieht sich auf eine besondere gen', speziell ,Kaufzeugen' in einer Inschrift aus

praktische Einrichtung der Sonnenuhr , nicht auf Iasos, Bull. hell. V (1881) 493 (= Dittenberger

die Erfindung derselben. Vgl. Bretschneider Syll.2 96 = Michel Recueil 460) Z. 52: yvo>-

Oeometrie vor Enklides 60. Cantor Vorles. iiber fioveg naoeotrjoav . . . IRovxioivog xai naideg xQets.

-Gesch. d. Math. 12 102. 134f. Giinther Mathe- Warum die yv6f*ovsg bloB hier aufgefuhrt sind,

matische. Geographie 78. wahrend die bei den andern Verkaufen als wp-

Aus der Vergleichung zweier Quadrate oder xoiXrjoavzes erwahnten prfaoveg fehlen, entzieht

rechtwinkliger, oblonger Parallelogramme ergab20sich unserer Beurteilung. ^

sich nnter der Voraussetzung, daB die kleinere 4)
cO yva^mv tov ISiov Xoyov, der im Edikt

des Ti. Iuliua Alexander vom J. 68 n. Chr., Dit-

tenberger OGIS 669 (== IGR I 1263) Z. 44

vorkommt, heiBt Z. 39 6 agog iwt i&ian Xdyon

tezaytttvog, gewfllmlich einfach 6 jtqog t0 idl<p

X6y<p, z. B. BGU 868, 1 und in zwei Inschriften aus

Philai, Dittenberger OGIS 188. 189. Dieser

Beamte, iiber den Dittenberger OGIS 188 n. 2

gehandelt hat, ist, wie im Art. "Idiog Xoyog naher

Figur nur mafiig von der groBeren uberragt wurde,

als Unterschied die Form [|__ oder ,

die als WinkelmaB gedeotet und ebenfalls G. be-

nannt wurde. Boeckh Philolaos des Pythagoreers

Lehren 142f. Iambi, in Nieom. 58, 19—25 Pi-

stelli. Cantor Vorles. 12 150. Auch Demokrit 30 2u zeigen ist, der Verwalter des Utog Xdyo <r, d.h.

scheint mit dem Titel seine* Schrift Nr. 33 (Thra-

syllos bei Diog. Laert. IX 47) nsqi btacpogijg yvco-

jtovog rj jisqi yavotog xvxXov xai atpalgfjg eine

dem WinkelmaB ahnliche geometrische Form ge-

meint zu haben. A Urn an Greek Geometry from

Thales to Euclid 301 80. 83. Bei Eukl. elem.

II def. 2 ist dieser Ausdruck auf den Unterschied

von zwei Parallelogrammen ,
gleichviel ob sie

recht- oder schiefwinkelig waren, ausgedehnt wor-

des vom Staatseigentum geschiedenen Privateigen-

tums des romischen Kaisers in Agypten. Er heiBt

auch ijilxQOJtog {procurator) i&lov Idyov oder mit

Breviloquenz schlechtweg 6 tdtog Xoyog.

5) Fv(of,io>v
t
Tar if. Ganz anderer Natur

ist der yv<i)fiaiv in dem zuerst von Hogarth bei

Flinders Petrie Koptos (1896) 27ff. (Tab.

XXVII) besprochenen, sodannvon Jouguet Bull,

hell. XX (1896) p. 169 nr. II. de Ricci Arch.

den. An zwei Seiten des kleineren Parallelo 40 f. Papyrusforsch. n p. 437 nr. 37. Ditten

gramms und an seine verlangerte Diagonale lehnten

sich dann zwei Streifen an, die zusammen den

G. oder den tiberschuB des groBeren Parallelo-

gramms uber das kleinere darstellten. Eukl. elem.

II 5. 8 p. 130, 15-21. 140, 13—23 Heib., vgl.

die Figuren dazu und zu I 43. 44. Heron defin.

59 Hu. Schol. Eucl. op. V, Bach II nr. 11. 14.

Cantor Vorles. 12 ISOf.

In der Arithmetik hat die Theorie des G. ihre

berger OGIS 674 abgedruckten und. kommen-
tierten Steuertarif von Koptos (Z. 5), wohl aus

der Zeit nach Kaiser Domitianus. Wie bereits

Jouguet richtig sah, bezeichnet hier y. einen

allgemeinen Tarif, aus dem hier auf Befehl des

Statthalters aus uns unbekanntem Grunde bloB

ein Teil zur allgemeinen Kenntnisnahme auf einer

Stele Sffentlich ausgestellt ist : Saa 6si xovg pi-

o&fcojzas tov iv KoTixiot imoxeivovxog xijt 'Agafl-
.. .' * 1 .' /nnyil^ <niAli4- m/iTior a>rlr1Sl»f Tl/ftVll

Anwendung bei der Ausziehung von Quadrat- 50 ag^ia djioaxoXiov (noch nicht sicher erklart, wohl

Avurzeln gefunden. Setzen wir a = Seite des klei-

neren Quadrates und b — UberschuB der Seite

des grflSeren Quadrates im Vergleich zu a und

nehmen an, da6 beim Wurzelausziehen «2 ge-

funden worden ist, so bleibt in der geometrischen

Figur ein G. ubrig, der zwei TtagaxXtjompaxa von

der Form ab und das Quadrat Ober b enthalt.

Aus diesem UberschuB sind dann, so weit als

iunlich, die Bruchteile der Wurzel zu entnehmen.

Cantor Vorles. 12 460f. Hultsch o.

metica § 15t
Die fortschreitendeSummierung

der ungeraden Zahlen von 1 ab er- 13
gibt, wie o. A rith metica § 18

gezeigt worden ist die Reihe der

Quadratzablen, denn es ist 1 -h 3
= 22, 1 + 3 + 5 = 32 usw. in.

dem die ungeraden Zahlen, wie ich

die Abgabe fftr Beniitzung der von Koptos nach

Berenike ffihrenden WustenstraBe ; nach Wileken
ein

}
Geleitgeld' und ein ,Wegegeld' zugleich)

Tigaootiv xata xov yvdtfiov[a] xfjde xfjt axtjXtji ev-

xsxdgaxzai. Wilcken Griech. Ostraka I p. 347

n. 2 hat bereits darauf hingewiesen, dafi y. in

der hier zutreffenden Bedeutung ,Steuertarif' be-

legt ist durch das Lex. rhet. in Bekk. Anecd. I

233, 28 yvdificov avvrag'tg xtg ygafifidtayv , xa&
Arith-60^K to xiXfj ngdxxEodai XQV wuff ix zijg dXlo8ajrr}g

eioxofitCovxag atv av §x<piga>vxat
-,
vgl. auch Dit-

tenberger OGIS vol. II p. 415 n. 4.

[SchultheB.]

Gnosias t
Phoker. 'Hyet*d>v ^sveov in einer

eleusinischen Inschrift urn 286/5, CIA IV 2, 614 b.

[Kirchner.]

Gnosis* 1) Syraknsaner, einer der syrakusi-

schen Strategen, die 409 v. Chr. ab Nachfolger3 7 ii



ides Hermokrates und seiner Kollegen zur pelo-
.pomieaisclien Ftotte mvch Hellas jrimren, Xen.
Bell. J 1, 29.

"
[Niese.]

SS) Gnosis. Inhaltsflbersicht: 1. Name,
*.Zeit, Heimat der Bewegung. — 2. Gnostische

i Literatim*. — 3. Literatur der Gegner. — 4. Der
vorchristliche Grundcharakter der Bewegung. —
5. Der Dualismus. — 6. Die Gestalt der Sieben;
die Astrologie in der G. — 7. Der unbekannte
Gott. — 8. Der Glaube an die Mutter. — 9. Die 10
ubrige Welt der Aeonen. — 10. ErlOsergestal-
ten. — 11. Die antbropologische and soterio-
logische Grundanschauung. — 12. Die Mysterien-
Praxis. — 13. Die Askese. — 14. Verhaltnis zuni
Judentum. — 15. Verhaltnis zum Christentum.
Der Anziehungspunkt fiir beide Religionen: die
Soteriologie. —.16—17. Einflufi des Christen-
turns auf die G. — 18—19. EinfluB der G. auf die
Entwicklung des Christentums. — 20. Literatur.

1. Mit dem Namen G. pflegt man jetzt die- 20
jenige synkretistische Religionsbewegung zu be-
zeichnen, die sich (spatestens) mit der Wende des
I. und 2. Jhdts. an das Christentum herandrangte
und mit diesem mannigfache Kompromisse und
Mischbildungen einging. Urspriinglich scheint
diese Bezeichnung iibrigens nur einer bestimmten
Richtung innerhalb der G. gehort zu haben (Iren. I

II, 1; vgl. 31, 3. Epiphanius Haer. 25, 2. 26, 1.

3. 37, 1. 40, 1. Hippolyt. Eefut Vll; s. Art.
G n o s t i k e r. Iren. I 25, 6 : Selbstbezeichnung der 30
Karpokratianer). Aber schon bei Irenaeus (noch
nicht bei Iustin) wird der Terminus als Be-
zeichnung fur die ganze Bewegung gebraucht
(vgl. bereits I Tim. 6, 20).

Wenn Simon Magus, der in der Uberlieferung
allgemein als Archiharetiker gilt, wirklich ein
Zeitgenosse der Apostel war, wie es die Apostel-
.gesch. 8, 9ff. will, so kommen wir schon mit den
erkennbaren Anfangen der G. ziemlich weit
Irinauf. Die wirklichen Wuraeln der gnostischen 40
Bewegung reichen freilich sicher noch weiter
zuruck. Ihre Blfitezeit fallt etwa in das zweite
Drittel des 2. Jhdts., dem Zeitalter des Auf-
tretens der grofien gnostischen Schulhaupter
namentlich in Eom (fiber die Zeit des Basilides,
Karpokrates-Marcellina, Valentin, Cerdon, Mar-
cion s. Harnack Chronol. d. altchristl. Lite-
ratur I 289—311). Noch zu des Neuplatonikers
Plotin und seiner Schuler Zeiten ist die G, eine
geistige Maeht. Schriften wie die Pistis Sophia 50
und die von C. Schmidt edierten koptisch gnostic
schen Schriften — wohl aus der zweiten Halfte
des 3. Jhdts. — zeigen uns endlich die Bewegung
in volliger Entartung und Verwilderung.

Die Heimat der gnostischen Bewegung ist der
Osten gewesen. Dositheus, Simon, Menander
sind Samaritaner, Satornil lehrte in Antiochia;
Marcion stammte aus Sinope im Pontus; aus
Apamea in Syrien brachte Alkibiades das Elxai-
buch nach Rom ; der alteste Zweig der Gnostiker 60
im engeren Sinn ist wahrscheinlich in Syrien zu
Hause (s. Art. Gnostiker). Das Ostjordanland
wie das babylonische Tiefland waren die Heimat
der in viele Gruppen zersplitterten gnostischen
Taufbewegung (die spateren Essener, Ebioniten,
Elkesaiten, Sampsaeer, Mandaeer, Ssabier usw.).
Die Qnellen des pseudoclementinischen Schriften-
knrises stammen sicher aus Syrien. Nach Osten

weisen auch die mit der G. eng verwandten re-

SfiOsen Bewegungen des Mandaeismus raid des-
anichaeisxnus. Zu nennen sind hier endlich 4ie

vom Christentum nnberfthrtenDracoIa Chaldaica^
die in ihrer Eigenart der G, verschwistert sind.
Von Syrien scheint dann die Bewegung zunachst,
nach Agypten flbergesprungen zusein. Karpokrates
soil Alexandriner gewesen sein (Clemens Stromat
HI 2, 5) ; Basilides tritt in Alexandria auf; doch
ist die Notiz, dafl er praedieator apttd Persas
fuit (Acta Archelai c. 67) angesichts der voll-
standig dualistischen Haltung seines Systems
nicht so schlechthin zu verwerfen. Valentin
lehrte ebenfalls zunachst in Agypten (Epiphan.
Haer. 31, 2); Epiphanius hebt einen agyptischen
Zweig der Gnostiker (Haer. 26, 3 = Strationikerr
Phibioniten) hervor, den er aus Autopsie kannte'
(Haer. 26, 17j. Die Vorlage von Iren. I 29 (Bar-
belognostiker) ist in koptischer Sprache gefunden.
In Agypten hat die gnostische Literatur am
langsten weitergewuchert (koptiseh-gnostische
Schriften). Hier bliihte auf rein heidnischem
Boden die verwandte hermetische Literatur (vgl.
Corpus Hermet. Kap. 14, die Auseinandersetzuns*
mit der G.).

Zuletzt schlugen die Wellen nach Rom hin-
liber: Valentin kam aus Agypten, Cerdon aus
Syrien, Marcion aus Sinope, Alkibiades mit* dem
Ekaibuch aus Apamea nach Eom. Die Sekte
der Karpokratianer verpflanzte Marcellina dort-
hin, die pseudoclementinische Literatur erhielt
ihreletzte Ausgestaltung in Rom. In diesem
Stadium erst wurden die altesten christlichen
Ketzerbestreiter (Iustin, Hegesipp, Irenaeus) auf
die Bewegung aufmerksam. So mufi uns alsa
vieles aus dem fruheren Stadium der gnostischen
Bewegung verloren gegangen sein.

2. Die Literatur der G, ist uns zum aller-

grOfiten Teil verloren gegangen. (Nachrichten
fiber die gnostische Literatur gesammelt bei
Harnack Altchristl. Literat.-Gesch. I 143ff".;

Chronologie d. altchristl. Lit. I 583ff.). An un-
bearbeiteten gnostischen Werken von einigem
Wert sind uns eine Reihe koptisch-gnostischer
Schriften erhalten; Die Pistis Sophia, die von
ihrem Herausgeber (nicht mit Recht) sog. beiden
Jeubucher, ein zweites anonymes koptisch gnosti-
sches Werk (samtlich ubersetzt von C. Schmidt
Griech. christl. Schriftsteller d. ersten drei Jahr-
hunderte: koptisch gnost. Schriften I. Bd.; Aus-
gaben: Pistis Sophia, Petermann Schwartze
1851; die iibrigen Schriften C. Schmidt Texte
u. Unters. Bd. VIII). Hinzukommen die noch
unedierten (koptischen) Schriften Ev. Mariae, Apo-
cryphum Johannis (Auszug bei Iren. I 29), Sophia
Jesu Christi (Schmidt S.-Ber. Akad. Berl. 1896 r

839rT.; Philotesia, Kleinert gewidmet 1907, 317
—336). AuBerdem bieten die ketzerbestreitenden
Kirchenvater vielfach lange wOrtlich iiberlieferte

Fragmente oder getreue Ausziige aus den Schriften
der Gnostiker (s. oben uber Irenaeus I 29). Eines
der allerwichtigsten Stucke dieser Art ist der
Brief des Ptolemaeus an die Flora (Epiphan.
Haer. 23, 3ff. Harnack S.-Ber. Akad.BerL 1902,
507—545). Hinzukommen Fragmente aus den
Schriften des Basilides und Valentin namentlich
aus Clemens raid Oxigenes (vgl. auch das. unge-
mein weitrolle Fragment aus Basilides '-££17717-
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rticmv 1/ Acta Archelai c. 67, ed. Bee son,
jetzt erst vollstandig bekannt geworden), ge-
sammelt (doch nicht vollstandig) bei Hilgen-
feld Ketzergesch. 207ff. 293ff. Hierher gehdren
fernerdieExcerpta exTheodoto (Valentinianer) des
Clemens, die Fragmente aus dem Kommentar des

Herakleon bei Origenes (Hilgenfeld 472ft'.).

Zu nennen sind ferner die durch Origenes (Celsus)

erhaltenen liturgischen Stucke der Sekte der

Werk ist das des Irenaeus (i/tiyxov x<xl avavgomje
rrjs yevScovvfiov yv&oewg fiijiUa jidvre um 180
n, Chr.). Vor allem kommt hier das erste Buch
mit seiner zusammenhangenden Darstellung der
Haresien in Betracht. Irenaeus er6ffnet das Werk
mit einer ausfuhrlichen Darstellung der valen-

tinianischen Schulen des Ptolemaeus (1—10) und
des Markus (13—21), In dem darauf folgenden
Abschnitt (I 22—28) hat er das Werk seines Vor-

Ophianer; auch die durch Iren. I 13. 21 uber- 10 gangers Iustin iiberarbeitet, es lafit sich leider

lieferten liturgischen Fragmente der Markosier.

Umfangreiche Quellenstucke enthalt Hippolyts
Refutatio (Hymnen der Naassener und ein Buch
mit Spekulationen uber den Urmenschen mit
interessanter religionsgeschichtlicher Vergangen-
heit : Reitzenstein Poimandres 82fT. , Hymnen
der Peraten und langere Fragmente, Auszug aus
der Paraphrasis Seth, aus dem Baruchbuch des
Gnostikers Iustin, Fragmente aus der Megale

nicht mehr erkennen, in welchem Umfang. Uber
I 29 ist bereits gehandelt, Gerne wiifiten wir,

wem Irenaeus die offenbar unter sich zusammen-
hangenden Abschn. 11—12 und 30—32 (vgl. 11, 1

mit 31, 3) ihrer Grnndlage nach verdankt. Denn
in dieser Quelle waren Valentin und seine ersten

Schuler im Zusammenhang mit den ,Gnostikern*

dargestellt. (Stammt die Darstellung von Iustin?
Kannte Iustin die ,Gnostiker'?). Nach Photius

Apophasis der Simonianer, dem Ekaibuch). Eine 20 (Bibl. cod. 121) hat Hippolyt ein Syntagma gegen
„n iM«„;„-;-„K ft n-:„:„„T„—it„ *k™i:^_i. ™~: 82 Haeresien von Dositheus bis Noetus(also Anfang

des 3. Jhdts.) geschrieben. Dieses Werk ist uns in

den Bearbeitungen in Epiphanius Painarion (nach

374), Philastrius von Brescia adv. haereses und
Ps.-Tertullianus liber adv. omnes haereses er-

halten und zum groflen Teil rekonstruierbar.
Ein zweites Werk Hippolyts liegt wahrscheinlich
in dem unter Origenes Namen (Philosophumena)
erhaltenen xaxa naowv aigsoecov £JLEy%o$ vor.

valentinianischc Originalquelle iiberliefert Epi-
phan. Haer. 31, 5. Einige Hymnen des Bardesanes
hat Ephraem erhalten {das Buch der Gesetze der

Lander aus der Schule des Bardesanes enthalt

wenig Gnostisches; vgl. Merx Bardesanes 1863.

Hilgenfeld Bardesanes 1864). Viel Gnostisches
ist in den apokryphen Apostelgeschichten erhalten

(vgl. Liechtenhan Offenbamng im G^iosti-

cismus 46—49), namentlich in den Acta Thomae
(in Betracht kommen vor allem die liturgischen 30 Wenn wir von der Einleitung des Werkes ab-
Stucke, Perle des Bardesanes [?]). Heranzuziehen
sind endlich auch die allerdings grundlich katho-
lisierten pseudoclementinischen Homilien und
Rekognitionen, als Zeugen eines von der G. be-

riihrten Judenchristentums. — Bei der Diirftig-

keit der erhaltenen Fragmente wird man, um
sich ein Bild gnostLscher Denkart und Sprache
zu machen, auch die mandaische Literatur heran-

ziehen miissen, die allerdings in komplizierter

sehen, so hat Hippolyt hier eine neue und wahr-
scheinlich einheitliche Quelle mit dem ihm bisher
zur Verfugung stehenden Staff verarbeitet. Dieser
Quelle gehoren sicher an: Buch V (Naassener,
Peraten, Sethianer, Iustin); VI 7—18 (Simons
peydX?? dwrfqwifliff); VII 14-27 (Basilides); VIII
2. 8—11 (Doketen); VIII 3. 12—15 (Monoimos);
vielleicht auch IX 4. 13—17 (Elkesaiten). Neuer-
dings (s. u. d. Liter, zu § 3) hat man'gemeint,

schichtenweiser Uberarbeitung erhalten ist, aber 40 dafi Hippolyt mit diesen ,Quellenstucken ( der
dafiir noch das Bild einer heidnischen G. ohne Mystifikation eines Falschers zum Opfer gefallen
nennenswerten christlichen Einschlag bietet (die

ausgedehnte Literatur ist leider noch immer nicht

durch Ubersetzungen zuganglich gemacht; vgl.

W. Brandt Mandaische Religion und Mandaische
Schriften). Auoh die manichaische Religion ist

zum Vergleich heranzuziehen. Da wir hier bisher

in derselben Lage waren, wesentlich auf Beweise
der Kirchenvater angewiesen zu sein, so ist durch

sei. Die Vermutung wird sich kaum halten lassen,

man mtiflte denn diesem Falscher gnostischer
Systeme eine unerhorte Phantasie zumuten. Das
Richtige an der Vermutung wird sein, daB Hip-
polyt ein einheitliches Werk vorlag und dafi

dieses Werk letztlich von einem gnostischen
Literaten stammte, der die Literatur verwandter
gnostischer Sekten sammelte und die einzelnen

die jungsten Entdeckungen der umfangreichen 50 StUcke nach einer bestimmten Richtung hin re-
Originalfragmente in Turfan (Muller Hand-
schriftl. Reste aus Turfan. Abh. Akad, Berl.

1904) eine wesentliche FOrdemng unserer Kennt-
nis der gesamten gnostischen Bewegung zu er-

warten. Der G. verwandte Erscheinungen liegen

endlich in der hermetischen Literatur (Corpus
Hermeticum e d. Parthey 1854. M6nard Hermes
Trisraegiste 2 1867. Reitzenstein Poimandres)
und in den Oracula Chaldaica (Kroll Breslauer
philolog. Abhandl. VII) vor.

3. Im groBen and ganzen bleiben wir fur

eine zusammenfassende Erkenntnis der Gnostiker
auf die Berichte der Kirchenvater angewiesen.
Verloren gegangen ist Iustins Syntagma gegen
die Ketxereien (Apologie I 26), das alteste Werk
seiner Art; ebenso die (um 180 entstandenen)
Hypomnemata des Hegesipp, die Ausftlhrnngen
uber Hiresien enthielten. Das alteste erhaltene

P*tO]r-WlMow»-Kroll VII

touchiert hat (vgl. namentlich die fast fiberall

in den Systemen durchgefuhrte Dreiteilung des
Weltalls), so daB dadurch zum Teil die vielfachen
BerQhrungen der Systeme untereinander ent-

standen. Ob Hippolyt das gnostische Werk un-
mittelbar oder in einer antiharetischen Uber-
arbeitung las, mufi dahingestellt bleiben. Was
wir Clemens a»d Origenes in unserer Kenntnis
der G. verdanken, ist bereits zur Sprache ge-

60 bracht. Von Tertullians Schriften sind zu nennen
de praescriptione haereticorum , vor allem die

funf Bucher adversus Marcionem ; adversus Her-
mogenem (adversus Valentinianos ganz und gar
von Irenaeus abhangig). Auch der Dialog des
Adamantius (Anfang des 4. Jhdts., ed. Bak-
huyzen Kirchenvaterkommission) istzu erwahnen.
Epiphanius (Painarion) hat das Werk Hippolyts
ausgeschrieben, daneben aus eigener Kenntnis der

48
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zeitgenOssischen G. manches Wertvolle beige-

bracht. Bei den sp&teren (Theodoret usw.) ist

wenig Selbst&ndiges mehr zu holen. Aber zu

nennen sind noch das Werk des Armeniers Eznik
von Kolb ,Wider die Sekten' (fibers, von J. M.
Schmid, Wien 1900); Theodor bar Kuni, Scho-

lienbuch B. XI Text u. libers, bei H, Pognon
Inscriptions Mandates 1898—1899, 159ff., Schah-
rastani, Religionsparteien und Philosophenschulen

stebende Prinzipien (Licht raid. Finsternis), liefi

diese Welt durch einen Angriff der Finsternis

gegen das Licht entstehen, b.ei dem Teile des

Lichts von der Finsternis verschlungen wurden,
und faflte demgemaB das Endziel als die Ent-
mischung des widerrechtlich Vermischten (vgl.

Hippolyt. Ref. VH 27 p. 378, 16) : Unde me per-
feetum bonum est in hoc mundo, et quod est,

valde est exiguum. Die Fragmente seiner Lehre,

(iibersetzt von H a arbr ticker 1850). Vgl. R. A. 10 die Clemens Alexandrinus erhalten hat, bestatigen

Lipsius Die Quellen der altesten Ketzergesch.

1875. Harnack Zur Quellenkritik der Gesch.

des Gnosticismus und Gesch. d. altchr. Literat.

I171ff. Ill, 533ff. 712ff. HilgenfeidKetzergesch.
1—83. J. Kunze De historiae Gnostic, fontibus

1894; zu Hippolyts Refutatio G. Salmon The
cross references in thephilosophumena,Hermathena

XI 1885 389ff. H. Stahelin Die gnostischen

Quellen Hippolyts, Teste u. Unters. VI 3, 1890.

auf das deutlichste den Dualismus des Basilides.

Die beiden Systeme, welche Irenaeus und Hippolyt
uberliefert haben , sind sekundare Bildungen,
welche klar den Prozefi der allroahlichen Umbil-
dung vom Dualismus zum Monisitms zeigen. Das
wenige, was wir von Bardesanes und seiner Schule
wissen . berechtigt uns , auch diesen als Ver-

treter eines schroffen, spezifisch orientalischen

Dualismus aufzufassen (,er lehrte einen Leib ohne

4. Die G. ist, wenn man auf das Ganze sieht, 20 Auferstehung von dem B6sen\ Ephraem Hymn. 53
nicht auf dem genuinen Boden des Christentums

gewachsen, Sie ist alter als dieses und als bereits

fertige Erscheinung an das Christentum heran-

getreten. Die Gestalten, die, soweit es fiir uns

erkennhar, an ihrem Anfang stehen, Dositheus,

Simon Magus, Menander hatten in it der christ-

lichen Religion nichts zu tun. Die Ophiten des Cel-

sus-Origenes standen in ausgesprochenem Gegen-

satz zu dem Christentum (Origenes VI 28, vgl.

p. 553 F, spricht von dem Teufel als ,Hefe des

Prinzips der Finsternis', ebd. p. 504 C, verfaBte

eine Schrift ,Das Licht und die Finsternis' nach
dem Bericht En-Nedims, Flugel Mani 162). Es
kann auch gar nicht verkannt werden, daB Mar-
cions Lehre und Anschauungen, so eigentumlich

und original sie sind und so sehr sie eine be-

sondere Betrachtung verdienen , doch durchaus
auf dem Untergrund einer sehr emsthaft-dua-

26. 33). Noch die ,Archontiker' (Epiphanius SOlistischen Weltanschauung ruhen. Wenn Ptole-

Haer. 40, 2) verwarfen die christlichen Sakra-

mente. Reitzensteinhatnaehgewiesen, daB den
Ausfuhrungen Hippolyts iiber die Naassener eine

ursprunglichheidnisch-gnostische Quelle zu Grande
lag. Erscheinungen wie die hermetiscbe Literatur

(vgl. namentlich den Poimandres mit seiner Speku-

lation fiber den Urmenschen) und die Oracula

Chaldaica beweisen, daB die gnostischen Speku-

lationen und FrQmmigkeit weit uber das Gebiet

maeus in seinem Brief an die Flora (Epiph. 33, 7)

seine Meinung dahin zusammenfafit , dafi das

Gesetz weder von dem vollkommenen Gott noch

vom Teufel sei, so denkt er bei der letzteren

Alternative kaum an jemand anders als an Mar-
cion. Die spekulativ dualistische Grundlage der

marcionitischen Anschauung tritt besonders deut-

lich in dessen Schule, gerade auch da, wo diese

drei Prinzipien annimmt und den alttestament-

der spezifisch christlichen Sekten hinaus verbreitet 40 lichen Gott in die Mitte zwischen Gut und Bflse

waren. Der Mandaismus ist viele Jahrhunderte
hindurch eine rein heidnische G. geblieben. Die

manichaische Religion ist nur hier und da von

einem leichten christlichen Firnis bedeckt. Die

grofien Schulen der Gnostiker, welche die Kirchen-

vater wesentlich bekampfen , stellen meist (von

Marcion etwa abgesehen) miihsame Kompromisse
der gnostischen Religion mit der christlichen dar.

Diese Auffassung der G. lafit sich dadurch am

stellt, hervor (vgl. Bousset Hauptprobleme 109ff.

13 Iff.). Andererseits finden wir den ausgepragten

Dualismus nicht nur bei namhaften gnostischen

Schulhauptern, sondern auch bei den namenlosen.

mehr volkstiimlichen Systemen, wie sie in den

gnostischen Sekten verbreitet waren. So hat uns

Hippolyt (Ps.-Tertullian c. 5, Philastrius c. 33,

Epiphanius Haer. 25, 5) eine Kosmogome der

,Nicolaiten' (Gnostiker) von ausgepragt dualisti-

leichtesten als richtig erweisen, daB der Versuch 50 schem Charakter uberliefert.

gemacht wird, die gnostische Religion in ihren

Grundzugen zu begreifen, ohne auf das Christen-

tum zu rekurrieren. Dann erst kommen die gegen-

seitigen Beziehungen zwischen G. und Christen-

tum dargelegt werden.

5. Charakteristisch fiir die Weltanschauung
der G. und von grundlegender Bedeutung ist ihr

Dualismus. Dieser beherrscht als Grundanschau-
ung fast samtliche gnostische Systeme, auch da,

Auch ist es nicht richtig, wenn man, wie

das oft geschieht, den (monistischen) Emanation s-

gedanken als charakteristisch fiir die G. hinstellt.

d. h. den Versuch, aus der hOchsten Welt der

Gute und des Lichtes die ihr gegenuberstehende

Welt der Schlechtigkeit und Finsternis durch die

Annahme einer in unendlicher Stufenfolge sich

fortsetzenden Abschwachung abzuleiten. Dieser

Versuch, der in voller Konsequenz und Reinheit

wo er in den grazisierenden Bericnten der Kirchen- 60 unter den fiir uns in Betracht kommenden Re-

vater nicht mehr deutlich heraustritt. In erster

lAnie (auch fur die Beurteilung der Cberlieferung
der Kirchenvater) ist hier das erste Fragment
aus dem 13. Bnch der 'EtyyijTtxd des Basilides
bedeutsam, das in den Acta ArcheLai erhalten

ist (ed. Bee son c. 67 p. 96ff.). Nach diesem
Fragment war Basilides entschiedener Dualist,

settto an den Anfang zwei rich schroff gegenflber-

ligionssystemen nur im Neuplatonismus durch

-

gefiihrt ist, liegt hier nur in einigen wenigen

an der Peripherie liegenden Erscheinungen, nam-
lich in den beiden von den Kircbenvatem uber-

lieferten (nnechten) Systemen des jBasilides* vor.

Im allgemeinen kommt die G. auch da, wo sie

lange Aonenreihen prodnziert, nicht ohne die

Annahme eines ,FaUes' des letzten und untersten
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der Aeonen aus, welcher die mafcerielle niedere
Welt, in die jener Aeon hinabsinkt, bereits voraus-
setzt; ich erinnere an die Sophia (Prunikos,
Spiritus sanctus usw.) der Barbelognostiker (Iren.

I 29) und .Gnostiker4 (Iren. I 30), an die Helena
•des simonianischen Systems, an die Pistis Sophia
in dem gleiehnamigen koptisch-gnostischen Werk,
endlich auch an die Gestalt des in die Materie
versinkenden Urmenschen bei den Naassenern

de Iside et Osiride). Aber es ist mit Recht
darauf hingewiesen (Schmidt Plotins Stellung
z. Gnostiz. u. kirchl. Christent., Teste u. UnteTs.
N. F. V 4 S. 76ff. 89), dafi noch von Plotin und
seinen Kreisen gerade an diesem Punkt der
Widerspruch gegen die von ihnen bekampften
Gnostiker empfunden wurde. So sehr ihre Freude
an dieser Welt und ihrer Herrlichkeit gedampft
und resigniert erscheint, so sehr empfanden sie

des Hippolyt und dem (heidnischen) Poimandres 10 doch den starksten Widerwillen gegen die vollige
(s. u.). Am weitesten abgesehwacht erscheint Verwerfung und Satanisierung der sinnlichen
jK» B «r n^i^v* m„. F.n in Aar, a™+„™« A n « Welt, wie sie hier geiibt wurde. Scharfen

Widerspruch erhebt Plotin gegen den Hochmut
der Gnostiker, die meinen, sie seien allein gut
und ihov jzaTdes, wahrend er und seine Anhanger
bemiiht seien, das Gute und Gottliche in alien
den unendlichen Abstufungen zu schauen und zu
bewundera. Ov yag ro ovarstXat stg sv, alia to

det^ai noXit xo -d-Eiov, door eSei^sv avrog, tout'

•dieser Gedanke vom Fall in den Systemen des
Valentin und seiner Schiller. Denn einmal voll-

.zieht sich hier der Fall der Sophia (Achamoth)
innerhalb des Pleroma, d. h. die Sophia stiirzt

nicht in die Materie hinab, sondern sucht in

Liebessehnsncht sich mit dem hOchsten Aeon zu
vereinigen. Und ferner wird der Versuch ge-
macht, die Materie aus den ,Leidenschaften ( der
gefallenen Sophia abzuleiten , ein Versuch , der 20 Son Svvapiv deov eB6to>v (Ennead. II 9, 9. 207 E.
in seiner phantastischen. mythologisierenden Art
stark an spatagyptische Spekulationen (D i et e r i c h
Abraxas 25f.) erinnert. Aber auch in diesen
Systemen scheint trotz aller Tenden z zum Monis-
mus die urspriinglich dualistische Grundlage noch
sehr deutlich hindurch. Auch da, wo die Welt-
schopfung wie in den meisten Systemen auf die

sieben (s. o.) weltschSpferischen Archonten zurttck-

gefiihrt wird, gelten diese zwar meistens nicht

Zeller Philos. d. Griechen* III 2, 676). Auch
wenn wir die orientalischen Religionen heran-
ziehen, so finden wir hier kein absolutes Analogon
fur den schroffen Dualismus der G. Selbst die

persische Religion, an die in der Tat das eben
besprochene Fragment des Basilides, Systeme
wie die des Mandaismus und Manichaismus auf
Schritt und Tritt erinnern, bietet dieses Analogon
nicht. Den gnostischen Dualismus, demzufolge

als vollig satanisch, aber doch auch nicht als 30 diese korperliche, sinnliche Welt entweder als
P.nf^ba T?.m a« afi™M ^o hxAht.i-™ sj n;™ ~a~„ satanisch oder doch als Erzeugnis tief unter dereinfache Emanationen des hOchsten Seins oder
als rein mittlerischc Machte, sie stehen vielmehr
mit ihrem schopferischen Tun immer in einem
gewissen Gegensatz gegen die hoheren Aeonen;
die Gnostiker schauen nicht etwa mit derjenigen
Verehrung auf sie, wie sie die griechisch'en Ge-
bildeten zum Teil gegenttber den niederen Mani-
festationen der Gottheit, den Heroen und Damonen
empfanden; sie halten sie zum mindesten fiir

hOchsten Gottheit stehender halbbOser, ,damo-
nischer* Machte gilt, teilt auch die genuine per-

sische Religion nicht. Fur sie ist diese korper-

liche Welt zur Halfte wenigstens die Schopfung
Ahuras und diese Sinnlichkeit das Kampfgebiet
des bOsen und des guten Geistes. Es scheint,

als wenn die Grundanschauung der G. erst in-

folge einer Vermischung der genuin persischen
halbbose Wesen, denen gegenuber sie sich hoch 40 Annahme zweier feindlicher, wider einander
erhaben diinken.

«

DaB endlich die der G. eng verwandten und
mit ihr geschichtlich zusammenhangenden Re-
ligionen des Mandaeismus und des Manichaeismus
ausgesprochen dualistischen Charakter zeigen, be-
darf keiner Beweise und ist allgemein anerkannt.
Auch die charakteristischen und altesten Stiicke
der sog. hermetischen Literatur sind von aus-
gesprochen dualistischer Haltung (vgl. z. B. den

streitender Gottheiten (Prinzipien) und der griechi-

schen Anschauung von der Cberlegenheit der
geistigen^idealen gegenuber der sinnlichen mate-
riellen ty elt zustande gekommen ist. Erst durch
das Zusammenfiuten zweier pessimistischer Welt-
anschauungen entstand der gesteigerte, absolut

trostlose Dualismus und Pessimismus der G.

6. Diese Weltanschauung der G. erhalt ihre

konkrete Ausbildung und bestimmte Farbung
Anfang des ,Poimandres', Reitzen stein Poi- 50 durch die Annahme von sieben in der Hierarchic
mandres 68ff.). In diesem Dualismus hat die der Geisterwelt zu unterst stehenden Geistern,
gnostische Religion wirklich ihre Besonderheit. J: -i~i-*-i- ^-j-.-l .:.!.. -.. ^ - • . ,

Der gesamten griechischen und rOmischen Volks-
religion ist er selbstverstandlich fremd geblieben.
Und so sehr auch die spatere Entwicklung der
Religion der griechiseh-romisch Gebildeten, die
mit Platon anhebt. dann etwa mit Poseidonios von
Apamea neu einsetzt, urn sich schlieBlich im
Neuplatonismus zu vollenden, zu einer resignierten

die gewOhnlich (jedoch nicht immcr) zugleich als

die weltschOpferischen Potenzen gedacht werden.
An ihrer Spitze stent ein Wesen, das meistens
den Namen Jaldabaoth tragt und schon vielfach

mit dem alttestamentlichen SchOpfergott identi-

fiziert erscheint (daher erklart sich auch die hier
und da begegnende Veranderung des Namen

s

Jaldabaoth in Sabaoth: Epiph. Haer. 25, 2. 26,10,
pessimistischenjaasketischen Anschauung neigte, 60 vgl. den Sabaoth Adamas im System der Pistis
zu einem eigentlichen entschlossenen Dualismus c—v: - "----^— - * *" •

^ > -»
ist es hier doch nicht gekommen. Ausnahmen
sind hier und da vorhanden; so kann man hier
die Kreise der sog. Neupythagoreer nennen; bei
Plutarch und Numenius von Apamea zeigt sich
ein stark dualistischer Einschlag (zugleich anch
jedesmrvl in infceressanter Weise starke Spuren
spezifigch orientalischen Einflnsses, vgl. Plutarch

Sophia, Register in der fjbersetzung von Schmidt
s. v.. Wo die andern Geister Namen tragen —
oft werden sie nur einfach als Engel charakte-
risiert (vgl. die Engelnamen Origenes c. Celsum
VI 30), einmal sind sie bereits zu abstrakten,

hypostasenartigen Wesenheiten geworden (Tren. 1
29, 4) — finden sich unter diesen Namen meist
eine Reihe alttestamentlicher Gottesbezeichnungen
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fAdonai, EloMm, Jao, El-Schaddai). DaB wir
hier in der Tat eine Gnmdlehre der G. haben,
die fast in alienSystemen wiederkehrt, brauchtnach
den Darlegungen von A n z (Ursprung des Gnosticis-

mus, Texte u. Dnters. XV 4 ; vgl. B o u s s e t Haupt-
probleme 9ff) nicht mehr bewiesen zu werden.
Selbst da, wo (wie z. B. in den valentinianischen
Systemen) die Sieben bereits verschwunden sind
und Jaldabaoth zum ,Demiurg' gr&zisiert ist,

zweier aufeinander prallender Religionen wider-
spiegelt, findet sieb Qbrigens noch in scharfster
Auspragung im mandaischen System und in den
Mythen von den gefangenen Archonten, denen
wir in der Lehre des Manichaismns und in der
Pistis Sophia c. 139ff. (Schmidt S. 236ff.; vgl.

auch die spateren judischen Spekulationen tiber

die gefangenen Engel im athiopischen und slawi-

schen Henochbuch, endlich die Anspielung Kol.
linden wir in dessen Charakterisierung als der 10 2, 15. Hauptbrobleme 46ff.) begegnen. Rein
Hebdomas und der Achamoth als der Ogdoas
(Iren. I 5, 2f.) die letzte Spur der alten Lehre.
Es kann auch daran gar kein Zweifel mehr sein,

daB die sieben Geister urspriinglich die sieben
Planetengotter waren. Das ist teilweise den
Gnostikern selbst noch bekannt gewesen (Iren. I

30, 9 sanctam autem hebdomadam septem stellas,

quas diount planetas esse volunt). Und in dem
,l6wenkepfigen' Jaldabaoth, dessen Name freilich

damonische Gestalten sind auch die Engel im
simonianischen System, welche die Helena in Ge-
fangenschaft halten (Iren. I 23, 2). In der cbrist-

licben G. ist diese Anschauung bereits etwas
erweicht; die , Sieben' gelten nicht schlcchthin

als bdse Damonen, sondern nur als halbbOse
Wesen, denen die Schopfung dieser allerdings

vorwiegend bOsen, kOrperlichen Welt anvertraut
ist und unter denen sich in der Kegel noch die

nicht mehr zu erklaTen ist, durfen wir rait Sicher- 20 rein hollischen Machte befinden. Und allmahlich
heit die mit einer Kronos-Moloch-Gestalt ver-

schmolzene Planetengottheit des Saturn erkennen
(Origenes c. Celsum VI 31 ipad dh zy keov-
TOEiSst aQxovtt avfmad-ziv aozgov zov <fra(vorza;

vgl. Hauptprobleme S51ff.). Die Gestalten der
sieben PlanetengSttet aber entstammen der ba-
bylonischen Religion, die in spaterer Zeit mehr
und mehr sich in der Verehrung der sieben
planetarischen Gestirne konzentriert haben muB

steigt der oberste der Sieben (Jaldabaoth) wieder
fast zum Eang des platonischen Demiurgen auf.

7. tFber den Sieben steht in den alten und ein-

fachen Systemen die Gestalt des einen, unbe-
kannten und ungenannten Gottes. Nach dem
Vorhergebenden sollte man vermuten, da£ wir
als das Prototyp dieser Gestalt etwa den hoch-
sten persischen Himmelsgott Ahura auzunehmen
hatten. Aber allerdings weist kaum eine Spur

(vgl. Diodor. II 301; die spatere Religion der 30 in der Eigur des hochsten Gottes der G. noch
mesopotamischen Ssabier, deren Quellen Chwolsohn
[Ssabier Bd. 1-2] gesammelt hat, Bon ss et Haupt-
probleme 21 ff.). Das Siegel auf diese Vermutungen
ist endlich die Tatsache, daB in den Spekulationen
der Mandaer die Sieben noch jetzt mit ihren
babylonischen Planetennamen begegnen (Haupt-
probleme 28 f.). — Ein Novum, das der Erklarung
bedarf, ist dabei freilich hinzugekommen, namlich
die Degradation der babylonischen Gotter zu damo-

mit Deutlichkeit auf den persischen Lichtgott.

Es laflt sich auch nicht verkennen, daB dem gno-
stischen Urwesen tiberhaupt keine konkrete, national

bestimmte Gottesgestalt zugrunde gelegen haben
wird, Was hier vorliegt ist bereits halbphilo-
sophische Geheimlehre. So werden wir als Pa-
rallel und zur Erklarung etwa die abstrakte
persische Vorstellnng von Zervan akerena (der

unendlichen Zeit) als dem gemeinsamen Ursprung-
nischen Gestalten oder zum mindesten halbbflsen 40 Ahura-Mazdas und Angra-Marnyus heranziehen
mittelschlachtigen Wesen. Man wird annehmen
diirfen, daB diese Degradation dadurch zustande
gekommen ist, daB uber die spatere babylonische
Religion eine machtigere Religion gekommen ist,

die ihre Getter auf die Stufe damonischer Wesen
herabdruckte. Das ist aber aller Wahrscheinlich-
keit nach, da weder die jiidische Religion, gegen
die die G. von Anfang an sich antagonistisch ver-

durfen, zumal diese persische Spekulation alt ist

und bereits dem Schuler des Aristoteles Eudemus
bekannt war (Damascius ed. Kopp p. 384)^ Und
in der Tat lafit sich nachweisen, daB der mani-
chaische ^atrjQ zov iieyiftovg kein anderer war
als Zervan (Hauptprobleme 236). Andererseits wird
sich nicht leugnen lassen, daB jene gnostische
Vorstellung vom hochsten Wesen mehrfache Wur-

hielt, noch die christliche Religion selbst, die jene zeln gehabt haben mag. Es ist neuerdings dai
gnostischen.Lehren bereits vorfand, in Betracht 50 auf hingewiesen , daB namentlich innerhalb des
kommen konnen, die persische Religion gewesen, -;-^-~i- = — j ~—1-1-* «.--.— r,^..-

zumal sich nachweisen laBt, daB die persische
Religion mit dem Zeitalter Alexanders des GroBen
im babylonischen Tiefland die Rolle der herrschen-
den Religion hatte (F.Cumont Teites et monu-
ments rel. aux mysteres de Mithra I p. 8—10.
14. 223ff. 233. Bousset Rel. d. Judentumsa
548f.). Bestatigt wird diese Vermutung auch
durch den Umstand, daB in den spateren persi-

vielfach zerrissenen und zerkliifteten Religion s-

wesen Syriens die Idee eines bfichsten Himmels-
gottes entstehen konnte, der, mit keinem der be-
stimmten KultgOtter identisch, alien den ein-

zelnen in den verschiedenen Kultzentren neben-
einander stehenden Gottern als der HCchste, Un-
bekannte, gegenubertrat (P. C u m on t Iupiter sum-
mus eisuperantissimus, Arch. f. Religionsgesch

.

IX 1906, 323—336; Religions orientales 153ff.).
schen Religionsschriften des Sassanidenzeitalters 60 Es mag also alles zusammengewirkt haben : die
(den Pehlewischriften) die Planeten ebenfalls als
bOse Geister galten, als Damonen, die bei dem
Ansturm Ahrimans gegen die Himmelswelt ge-
fangen genommen und an den Himmel versetzt
wnrden (Bundehesh 3, 25. 5,1 u. 0.: Haupt-
probleme 41f.). Diese suhroffere Auffassung
der Planeten als rein damonischer Gestalten, die
noch dentHeher den ursprQnglichen Antagonismus

Gestalt des hflchsten Himmelsgottes Ahura Mazda
und die persischen Spekulationen von Zervan, syri-

scher Synkretismus, griechische philosophische Ge-
danken, urn jene gnostische Grundidee za schaffen,

Interessant, aber allerdings durch keine weiteren
Parallelen kontrolHerbar ist in diesem Zogammen-
hang das Zeugnis des Lactantius Placidus ad Statii
Theb. 516 (p. 228 Jahnke): InfwUi{<>) autem
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pkilosophorum magorum Perstie {Per&iae ?) etiam
•confitmafU reyera esse praeter hos deos cognitos,
qui eoluntur in templis, alium principem et ma-
jxime dominum, ceterorum numinum ordinato-
rem, de cuitts genere sint soli Sol et Luna, ce-
teri veto, qui oircumferi (nsQitpsQeTs, Hs. eircum-
ferrt) a spkaera nominantur, eius claresezmt
spvritu. Bemerkenswert ist es auch, daB bereits

Statius an der von Lactantius kommentierten

Ztschr. f. neut. Wissensch. IV 298). Die beim
Aufstiegder Seele von den Anhangern der ,Gphiten'

zu sprechenden Formeln lauten .napes /*« xciq-

&evov Mvevfiatt xsKa-dug/xerar' fTtaQsg (is Tijg arjg

uj]tq6s (psQovrd aoi ov/iifiolov' (Origenes c. Celsum
VI 31). In den gnostischen Sakramentsgebeten
der Acta Thomae wird uberall die Gestalt der
Mutter gefeiert (c. 50. 27. 39. 133). Im sechsten

Kapitel dieser Acta hat sich ein ganzer Hymnus
Stelle von dieser mysteriOsen hochsten Gottheit 10 auf die jungfrauliche Hiramelskonigin erhalten.
redet: et triplids mundi swmmum, quern scire

nefastum.
8. Eine wesentlich konkretere Gestalt ist die

der neben dem unbekannten Vater stehenden JftJ-

trjQ. Sie tritt uns in den verschiedensten Ge-
stalten und Verkleidungen entgegcn. Sie steht
als hochste Himmelsgftttin Barbelos (vielleicht ver-

^tummelt aus Jlagftevos, s. Art. Gnostiker §2)
unmittelbar neben dem unbekannten und unere-
„ J.„„ n^i.4. O!^ -j. _!._„ __. _1 -j. v. tijt i?.

Im Dienste der Muttergottin stehen endlich die

unziichtigen Kulthandlungen bei einer Reihe gno-
stischer Sekten, von denen uns Epiphanius (Haer.

21, 4. 25, 2. 26, 4f.; vgl. Iren. I 31, If.) zu be-

richten weiB.

Schon der Uberblick macht es uns ganz deut-
lich, daB das Prototyp fur die Gestalt der gno-
stischen M^ttjq die groBe vorderasiatische Mutter-
gottin ist (ich erinnere an die Atargatis von Hie-

nannten Gott. Sie ist aber andrerseits die Mutter 20 rapolis [Dea Syria] , die verschiedenen Astarten,
der Sieben, nimmt an ihrer Degradation teil und die syrische Aphrodite, auch an die babylonische
wird zu einem mittlerischen , halb b6sen, halb

""' ' " . - - -

guten Wesen ; sie ist im mandaischen System als

Namrus (spater Ruha d' Qudsa) (man vergleiche
-die Namrael, Nebrod im manichaischen System)
geradezu eine Oberteufelin geworden. Als Helena
in der simonianischen Lehre ist sie die von den
weltschopferischen Engeln gefangen gehalteneEn-
noia des hochsten Gottes. In ihrer Verbindung

Istar und die persische Anaitis), die hier in

verschiedener lokaler Auspragung uberall erscheint

und vor allem der syrisch^phonizischen Religion
ihr Geprage gegeben hat. Schon daB die gno-
stische MfjxrjQ vielfach als Mutter der sieben Pkv
netengotter erscheint, laBt darauf schlieBen, daB
sie die hohe HimmelskOnigin darstellt. Und wenn
die vorderasiatische Gottin bald als die wilde

mit den Sieben erscheint sie vielfach als die aus 30 Gottin der wollustigen Liebe und des tippigen
dem Pleroma gefallene Gottin, die durch ihren
Eall die Weltentwicklung herbeifuhrt, als Pruni-
kos (Erklarung des Namens Epiphanius Haer. 25,

4), Sophia Achamoth, Spiritus Sanctus, Pistis

Sophia (diese letzteren Namen charakterisieren
<len allmahlich in die G. eindringenden jiidisch-

alttestamentlichen Einschlag, ebenso wie die oben
^rwahnten alttestamentlichen Archontennamen) als

ein aus der Lichtwelt gefallener Aeon, der aber

Naturlebens erscheint, bald als die reine Himmels-
kOnigin, als die jungfrauliche Gottin, so ist auch
der gnostische Aeon bald die hohe ernste Jung-
frau (IlaQ&Evixov Hvevfta = IIaQ$evos Barbelos),

bald die unreine und gefallene MqzrjQ {IIqovvi-

xog), in deren Dienst die obszfinen sakramentalen
Handlungen gestellt werden. An einer gnosti-

schen Fignr laBt sich noch am deutlichsten die Auf-
nahme und Verarbeitung einer konkreten Gotter-

auch wieder die ErlOsung und die Ruckkehr zur 40 gestalt in der Spekulation der G. nachweisen

:

oberen Welt darstellt. In den Systemen, in denen
die Mr)zr}Q als die gefallene Gottin erscheint, ver-

doppelt sich dann gewdhnlich die Gestalt und
tritt neben und iiber den gefallenen Aeon die

hohere himmlische Gestalt der nicht gefallenen
Muttergottin. Und in den komplizierteren Sy-
stemen kommt schlieBlich eine Verdreifachung
und Vervielfachung dieser Figur vor (Iren. I 29).

Verwandte Gestalten sind endlich die Lichtjung-

an der Helena der simonianischen Sekte. Schon
der Name der Helena deutet darauf, daB hier

ursprunglich die Gestalt einer Mondgflttin vorliegt

(vgl. Roscher Leiikon d. Mythol. s. v. I 2, 1971).
Der Mythus vom Verschwinden

f
dem Geraubt-

werden der MondgOttin entspricht der Erzahlung
von dem Herabsinken der Helena und ihrer Ge-
fangenhaltung durch die Damonen. Die pseudo-
clementinischen Rekognitionen kennen noch diesen

frau (s. Register der Ubers. von C. Schmidt s. 50 nrsprunglichen Charakter der Helena und nennen
v.) in der Pistis Sophia, die Lichtjungfrau und - : - -•—*--*• T— - <™ « -><*> ^— i ^ ™
der dritte Gesandte im manichaischen System.
Einen wie festen und hervorragenden Platz diese
Gestalt der MrjztjQ in den gnostischen Systemen
einnimmt, tritt am klarsten aus dem, was wir
fiber ihren Kultus wissen, heraus. In fast alien

sakramentalen Handlungen der Gnostiker, in die
uns die Uberlieferung noch einen genauercn Ein-
tlick gestattet, spielt die Figur der Muttergottin

sie einfach Luna (II 9. 12). Der laszive Cha-
rakter der Helena im simonianischen System deutet
auf die Verbindung der Helena-Selene mit einer
syrischen Aphrodite. Wenn Simon die Helena
in einem Bordell in Tyrus findet, so erinnert das
an die Sage, daB die Gottin Isis (ebenfalls viel-

fach mit der syrischen Aphrodite amalgamiert,
Hauptprobleme 8 If.) sich zehn Jahre in Tyrus
der Prostitution hingegeben habe, Epiphan. 'Ay-

eine hervorragende Rolle. Die sakramentalen Ge- 60 xvgcazog c. 104. Ja es wird uns sogar uberliefert,
bete in der Pistis Sophia (c. 142) und den so-

J -° J; - ai ' «*-*-
* «

^enannten (koptisch- gnostischen) Jeubuchern (II
45—47) sind zumeist und in erster Linie an die
Lichtjnngfrau gerichtet. In den Sakramentsge-
l>eten der Markosier (vgL Iren. I 13, 6. 21, 5)
wird vor allem die Mtjz^q angernfen. Die im
Aramaischen uberlieferte Taufformel dieser Sekte
begann ,im Namen der Achamoth* (Hoffmann

daB die Simonianer Statuen des Simon-Zeus und
der Helena-Athena (?) gehabt hatten. Deutlicher
kann der konkrete Polytheismus nicht heraus-
treten. Die Gleichung Helena-Selene berechtigt
aber weiter zn der Annahrac, daB nberhanpt die
Gestalt der in die Materie versinkenden Pruni-
kos (Sophia Achamoth) nsw. die verschwindende
MondgOttin als Prototyp hatte (vgl. Eustathins
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zu Homer IV 121 p. 1488, 21 *bg ix too xaza
^eXtfvijv x6<Xfiov Tisoovoav xai a&&i$ 8s avto ajvra-
yrjvat avzijv (sc. die Helena) iftv&svoavzo , sjiei-

Sav &' ixsivris xai Atoe fiovlai r}vvoih}oav). Zu
bemerken ist endlich noch, daB zu der hervor-
ragenden Stellung der MtjztjQ in den gnostischen
Systemen eine Parallele vorliegt in der Rolle,
welche die Hekate in den sog. Oracula Chal-
daica und in der spateren Ausgestaltung der
orphischen Mysterien einnimmt (Kroll De ora-lOterer persischer Spekulation laBt sich nach-

Spekulationen (vgl. hier Usener Eh. Mus, N. F.
58). Sowohl in Agypten wie iri Babylon liebte-

man es, die Gotter in Triaden (von Vater, Mutter,.
Sohn) anzuordnen. Naher noch lagen die Pa-
rallelen auf syrischem Eeligionsgebiet (eine Drei-
heit von Gtfttern in Hierapolis-Mabug [Lucian}
de dea Syria 33, wahrscheinlich auch in Helio-
polis-Baalbek und in Edessa, Cumont Tertea
et Monuments I 207, 3). Auch eine Trias spa-

culis chaldaicis 27f.).

9. Zu diesen Gestalten des nnbekannten Va-
ters und der Mutter tritt dann in den verschie-

denen gnostischen Systemen die Teiche Figuren-
welt des gnostischen ,Pleroma' allmahlich hinzu,
Hier lassen sich kaum noch gemeinsame Grund-
linien Ziehen. Doch kehrt hier eine benierkens-
werte Gestalt in einer ganzen Reihe von Systemen
wieder und kann deshalb zum wurzelhaften Be-

weisen (Ormuzd, Spendarmad, Gayomard = Ur-
mensch, Hauptprobleme 336). Aus der gnostischen
Trias wurde dann leicht, indem auch der Sohn
eine weibliche Syzygos erhielt, eine Tetras. Und
nun konnte das Spiel endlos weiter gehen bis zu<

den ausgebildeten Systemen der Barbelo-G., der
Valentinianer, der Pistis Sophia usw. (die ein-

zelnen Systeme s. v.). In einigen, aber wenigei*
Systemen wurde dabei die Anordnung der langen-

stand der Spekulation der G. gerechnet werden. 20 Aeonenreihe in Syzygien ein beliebtes Mittel,.
Das ist die Figur des Anthropos. So standen " ' ....
im System der Barbelo-G. ursprunglich an der
Spitze der unbekannte Vater, die Barbelo und
der Anthropos. Erst in der Uberlieferung ist

an die Stelle des Anthropos der Christos ge-

treten (Beweis : der Name des unbekannten Vaters
IlQO>zav$Q<imos\ vgl. auch das nachmalige Wieder-
kehren der Trias Autogenes, Aletheia, Adamas
(Anthropos) im weiteren Verlauf des verwickelten

Ordnung in die bunte Welt zu bringen. Man
mag sich dabei daran erinnern, daB die bekannte-
babylonische Kosmogonie bereits mit derartigen
Syzygien begann. Auch in agyptischen Speku-
lationen werden die Gfttter paarweise und nach
dem Geschlecht geordnet (ahnHch aber doch anders
die Ordnung im Sanchuniathon des Philon von
Byblos). Andere gnostische Systeme bevorzugen.
andere Ordnungen. Gemeinsame Grundlinien lassen

Systems, Iren. I 29, 3). Dasselbe gilt vom Sy- 30 sich hier kaum mehr Ziehen.
stem der ,Gnostiker', Iren. I 30. Der Kern der
valentinianischen Ogdoas ist die Trias: Ilaz^Q,
'AAtj&sia, "Av&qcotws (Bythos und Sige sind wohl
vorgeschoben , Logos und Zoe vielleicht unter
johanneischem EinfluB in das System hinein-

geraten; Hauptprobleme 163). Dieselbe Trias

,
Vater, Mutter, Urmensch' steht an der Spitze
der manichaischen Theogonie. Die Gestalt dieses

,Urmenschen' ist allerdings in den uns iiberlie-

Die Vorstellung, dafi man in der Welt und
unter der Herrschaft der Sieben lebe, verband sich.

ferner mit der Gedankenwelt des astrologischen
Fatalismus. Der Gedanke an das unabwendbare
Schicksal, die EijuaQfiivt) , als deren Reprasen-
tanten die Sieben gelten konnten T legte sich mit
furchtbarem Druck auf das Bewufitsein (vgl. etwa
hierzu Excerpta ex Theodoto 69n\, Hippolyts Aus-
fuhrungen iiber die Peraten, Pistis Sophia c. Ill

ferten gnostischen Traditionen durch die ver- 40 131—133 usw.). So entstand die leidenschaft-^anA*a «ao*-H -w ,•« Ai~ v„*™: s_u-„a™
liche sehnsucht, frei zu werden von der Herr-
schaft der Sieben, yon der Welt der Heimarmene
(vgl. Reitzenstein Poimandres 68ff.).

10. Infolge ihres Dualismus ist die gnostische
Weltanschauung in ganz besonderem Mafie auf
den ErlOsungsgedanken angelegt. Demgemaft
nehmen Erlosungsmythen , ErlOsergestalten ganz
und gar das Zentrum in der gnostischen Speku-
lation ein. Eine solche EriOsergestalt ist vor

wandte Gestalt der in die Materie versinkenden
Prunikos-Sophia verdrangt und vollstandig sche-

menhaft geworden; fast nur der Name hat sich

gehalten. Eine Ausnahme macht nur die uns
in Hippolyts Philosophumena uberlieferte , aus
heidnischer G. stammende Lehre der ,Naassener(

.

Nur aus ihr kOnnen wir entnehmen, welch eine
Bolle diese Figur vielfach in der gnostischen Phan-
tasie gespielt hat. Dafur begegnet uns diese in

reinerer und deutlicherer Auspragung noch aufgOallem die des Urmenschen. Welche Bewandnis
dem Boden der rein heidnischen G., im Poiman-
dres des hermetischen Corpus und in der wirren
und phantastischen Literatur, die mit dem Namen
Bithys, Zosimus, Iamblichos umschrieben werden
kann (Reitzenstein Poimandres 102ff.), nicht
zum wenigsten auch im manichaischen System.
(Auf die besondere Ausgestaltung dieser Speku-
lation im pseudoclementinischen Schriftenkreis und
in spateren jiidischen Spekulationen mag nur im

es auch mit dem Ursprung und der Herkunft
dieser in der Eeligionsgeschichte so ungeheuer
weit verbreiteten Figur haben mag, ihr Sinn und
ihre Bedeutung in der gnostischen Spekulation
ist klar. Aus der Lehre der Naassener wie aus-

dem Poimandresmythus im Corpus Hermeticum
und aus dem Urmenschenmythus des Manichais-
mus geht das ganz deutlich hervor. Der Ur-
mensch ist ein bimmlischer Aeon, der in der Ur-

Vorubergehen hingewiesen werden, Hauptprobleme 60 zeit in die Materie hinabsank, hin'abgelockt wnrdfr
17 Iff. 194ff.; tiber Herkunft und ursprungliche
Bedeutung der Lehre vom Urmenschen: Haupt-
probleme 215ff.

So tritt, bald mit geringerer, bald grtffierer

Deutlichkeit an die Spitze der gnostischen Sy-
steme eine Trias : Vater, Mutter und Sohn. Auch
bier zeigen sich die Spuren ursprunglichen kon-
kreten Polytheismas in der Welt der gnortischen

bezw. durch feindliche Machte besiegt und fest-

gehalten wurde. Mit seinem Fall oder seiner
Besiegung begann die Schopfong, die widernatftr-

biche Vermischung disparater Welten. Aber von*
Urmenschen heifit es dann auch, daB er den
Weg in die oberen himmlischen Welten gefnoden
hat oder befreit ist. So wird die Geschichte des
Urmenschen zu einem wirksamen Symbol fur das

Geschick aller der zur hoheren Welt Berufenen,
die jetzt hier unten in Finsternis und Verderben
schmachten. Nebenbei sei bemerkt, daB der My-
thus vom Urmenschen auch in die Attismyste-
rien iibergegangen ist. Die Liebe des Attis zur
Nymphe wird auf das Versinken des Urmenschen
in die Materie, seine durch die Gottin gewirkte
Verschneidung auf dessen Befreiung aus der

Sinnenwelt gedeutet (Reitzenstein 82f. Haupt-
probleme 184ff.).

Eine Parallelfigur ist die der in die Materie
versinkenden Sophia. Nur haben wir es hier nicht

mit der einen Gestalt der versinkenden Gottin
zu tun, sondern mit einem ErlOserpaar oder dem
Mythus von der Befreiung der versunkenen Gftttin

durch den ErlOsergott. Was namlich die Be-
richte der Kirchenvater von der Befreiung der

Sophia (Pruuikos) durch den Christus oder (bei

den Gnostikern) von der ErlOsung der Achamoth

spat das Haus des Agenor und das Brautgemach
des Kadmos (Nonn. Dionys. XL 346rT.) und feierte

das Fest der Entfuhrung der Europa (der Abend
des Tages hieB xaxtj dxptvrj. Malal. Ohron. p. 31).

Das ist das Milieu, aus dem die Erz&hlungen von
Simon-Helena, vom Soter und der Achamoth er-

wachsen sind,

Noch ein dritter Typus eines ErlOsungsmythus
begegnet im Gebiet der G. : Der ErlOser ist eine

lOhimmlische Gestalt, die vom Himmel auszieht,

die besen Machte der Tiefe und der Finsternis

zu bekampfen. Unerkannt und mit machtigen
Zaubennitteln ausgeriistet steigt er durch die ver-

schiedenen Welten der Finsternis hinab, er kampft
mit den Machten der Finsternis und entreiBt ihnen
das Geheimnis ihrer Macht, oder wird von dem
Ungeheuer der Tiefe verschlungen und totet es

von innen heraus. (Motiv des babylonischen Mar-
duk Tiamatmythus). Am deutlichsten tritt diese

durch den Soter (bei den Yalentinianern , vgl. 20 Gestalt hervor in dem Manda d' Haje bezw. dein
den ErlOsungsmythus der Pistis Sophia) berichten, n:wi v;™a j„_ j.::__v™ o__u_i^^.„ ta — j

das hat mit der EriOsergestalt des historischen

Jesus und der durch ihn vollzogenen Befreiung
ursprunglich wenig oder gar nichts gemeinsam.
Ursprunglich lag hier ein konkreter Mythus, der
von der Befreiung einer verschwundenen oder ge-

raubten Gottin durch den ErlOsergott und ihrer

darauf erfolgenden Hochzeit handelte, vor. So
heifit es in der 0berlieferung bei Hippolyt (Ee-

Hibil-Ziwa der mandaischen Spekulation (6. und
8. Traktat des Genzar.). Auch der Urmensch im
manichaischen System tragt die Ziige dieser Ge-
stalt, nur daB er hier nicht der siegende, son-

dern der besiegte Heros iat. Spuren dieses Mythus
aber fioden wir auch bei den im engeren Sinne
gnostischen ErlOsergestalten. Das unerkannte
Hinabfahren durch die Welten der Damonen mit
Hilfe der machtigen Zauberformeln , der Kampf

fat. VI 34), daB der valentinianische Soter mit 30 mit den damonischen Machten hat sich hier viel-

d« Sophia (Achamoth) siebzig Sonne (Himmels-
gfitter) zeugte! (Vgl. Genaueres Hauptprobleme
260ff.; ein schwacher Nachklang dieses Mythus
im Brief an die Epheser 5, 25—32). Dieser My-
thus ist dann in der G. spekulativ und mystisch-
praktisch umgestaltet, man fand auch in ihm
(Genaueres unten) das wirksame Symbol fur die

selige Hoffnung der Gnostiker. Ein derartiges

ErlOserpaar bilden ubrigens auch Simon und

fach gehalten (Hauptprobleme 239f.). Vor allem
gehdrt die EriOsergestalt in der ,Perle* der Acta
Thomae — als solche hat man sie neuerdings
richtig erkannt (Preuschen Zwei gnostische

Hymnen 1904, 45ff.) — die ausgesandt wird, die

Perle demDrachen zu rauben, in diesen Zusammen-
hang. Und dieser Mythus ist es, der deutlich

und erkennbar in den christlichen Ausmalungen
der Hadesfahrt Christi weiterwirkt (Hauptpro-

Helena ; und da wir als Prototyp der Helena die 40 bleme 257ff.). Wir werden vielleicht nicht fehl-

Gestalt der verschwindenden (geraubten) Mond-
gottin erblicken durften, so werden wir auch in

dem Gottbefreier einen bestimmten Gott (Sonnen-
heros?) vermuten diirfen. Man hat vermutet,
daB es etwa in Tyrus eine Sage gegeben habe,
nach welcher Melkart auszieht, die verlorenge-

gangene Astarte wiederzusuchen (Duncker Ge-
schichte d. AltertumsS I 330, in Anlehnung an
Movers Kombinationen). Doch ist ein solcher

ehen, wenn wir alle diese Erzahlungen und Spe-
Eulationen auf den Mythus von dem taglich in

die Dunkelheit hinabsinkenden und nach dem
Kampf mit den Damonen der Finsternis siegreich

emportauchenden Sonnengott beziehen.

11. Diese ErlOsungsmythen hangen auf das
engste mit der anthropologischen und soteriolo-

gischen Grundanschauung der G. zusammen, mit
denen man zum eigentlichen Kern der gnostischen

Melkartmythus nicht nachweisbar. Vor allem 50 Religion gelangt. Ftir die ganze Bewegung cha-
wird hier die Kadmos-Europa-Harmonia-Legende
herangezogen werden mussen, (Kadmos [vielleicht

in Zusammenhang zu bringen mit a-jp, Adam
Kadmonai, Urmensch] sucht die verlorene Schwe-
ster Europa, heiratet die Harmonia ; die verloren
gegangene und wiederaufgefundene Gottin ist hier
in zwei Figuren, Schwester und Braut, gespalten).

Sidon scheint der Hauptsitz dieses Mythus ge-
wesen zu sein, vgl. [Lucian] de dea Syria 4.

rakteristisch ist hier zunachst die Trennung der
Menschengeschlechter in zwei prinzipiell geschic-

denc Klassen, deren eine den hoheren Lichtfunken
in sich tragt, deren andere ganz dieser niederen
sinnlichen Welt angehOrt. Diese Cberzeugung
teilt eigentlich die G. mit alien ausgebildeten
Mysterienreligionen (Trennung der Menschen in

Eingeweihte und Nichteingeweihte). Sie ruht

auch bei ihr, wie in den Mysterienreligionen,
Athen. XIV 77 p. 658 ; besonders wichtig fur die 60 wesentlich auf der Grundlage ausgebildeter sa-
postulierten Zusammenhange Lucian. a. a. O. Hier t_ i- 1™ '°-s —>--* '- -* i--' A ->- —
wird ein Heiligtum der Astarte in Sidon erwahnt,
'AoTagtijy d' iyot &ox£6> ^eZtjraiTjv fyftsvat mg
ds ftot rig tow igeo>v azyyhro, Evqujwjs iazi zf};

Ka&fiov ddeXtpeqs bisidtj ze dtpavijg kyeyovEsv,
oi <Potvtx£i z$ vtj<p hiprjoavxo xai Xoyov iegov

«t* avzf) eXe£av. Aber auch in Tyrus ist der
Mythus zu lokalisieren. Hier zeigte man noch

kramentaler Frommigkeit (s. u.), bekommt aber
dann in dem Dualismus der G. eine fundamen-
tal Begrflndung und eine besonders scharfe prin-

zipielle Auspragung. Besonders schroff wird diese

Anschauung von Satomil ausgesprochen (Iren. I

24, 2 duo enim genera plasmata esse ah an-
gelis dixit) ; auch in der heidnischen G. des Cor-
pus Hermeticum (vgL z. B. im Corpus Hermeticum
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J10, 19 [nlsk] die Ausfuhmng tiber die prinzipiell

verschieoenen Seelen, ymfy svosSfy xind aosfyg ;

besonders aber die lehrreichen Ausfuhrungen im
xgaryo [4] daruber, daB nicht alle Menschen den
vovg besitzen und dieser nur durch das Mysterium
des pcumofide erworben wird). Dieser Hochmut
der Gnostiker, mit dem sie sich als xaTdeg
foov tiber alles, auch tiber Damonen und Gotter
erhoben dunken, tadelt Plotin (a. a, 0, § 5).

phia mit dem Soter in der himmlischen Hochzeit
vereinigt wurde, so sehnt sich der Gnostiker nach
der Vereinigung seiner Seele mit den Engeln'des
Soter. Auch die Lehre vom Urmenschen bekommt
ihre anthropologische Wendung, die in diesen Zu-
sammenhang hineingehdrt. Der in die Materie
versinkende und aus ihr sich wieder emporhebende
Urmensch wird zum Symbol der gnostischen Glau-
bigen, deren hohercs Wesen ebenfalls in diese

Es ist eine spat eintretende Vermittelungstheo- 10 niedere Siunlichkeit gefesselt ist und sich aus
i™; ^nn m* M i «+j™! a„^*T„, a^„i„ r„„i „ tj ibj zu befreien strebt. Besonders deutlich kommt

das im Poimandresmythus (Corpus Hermeticum
1, 15) zum Ausdruck (xal dia tovto — wegen
seiner Abstammimg vom *Av$Q<»jiog — Ttaga navja
%a hti yfjg £ai>a btjzlovg sozir 6 av$QO>Jiog. {hijrog

fth §ta to GWjia, dddvaxog 6s dia tov oiraitbdi]

avO(>(ojTov). Auch die Ausfiihrungen der Naas-
sener (Hippolyt. V 7ff.) und dann spater die mani-
chaische Religion bewegen sich in derselben Grund-

logie, wenn die valentinianische Schule (vgl. z. B.
Excerpta ex Theodoto 56) zugunsten eines er-

traglicheu Verhaltnisses mit der organisierten

Kirche die Dreiteilung in Pneumatiker, Psychiker,
Hyliker einfahrte und so den Glaubigen deT
Kirche eine gewisse Mittelstellung und die wenig-
stens teilweise Erreichbarkeit des Seligkeitszieles

zugestand. (AuBerhalb der valentinianischen

Schule findet sich diese Dreiteilung nur in spa-

teren Weiterbildungen gnostischer Systeme : bei 20 idee. Diese Anthropologie eifahrt bei einer Reihe
nan "Wflooc'jaTHiTFri Ri nru\l tt+ "P/vfn4» \T fi. Vt^i T-*-in4-in —„ ,-. „4-^„ ^1, --.— 0~l..i,*« 1_ _: T. J-„_ Tr __i*den Naassenern Hippolyt. Refut. V 6 ; bei Iustin.

ebd. V 27 p. 230, 81ff.). Und wie das Menschen-
geschlecht in (ursprunglich) zwei streng getrennte
Klassen zerfallt, so birgt auch der fromme Gno-
stiker zwei verschiedene Wesenheiten in sich,

eine hflhere, aus der Welt des Lichts und des un-
bekannten Vaters stammende, und eine niedere,

dieser schlechten kOrperlichen Welt der Finster-

nis angehorige, aus der jene hohere Wesenheit

gnostischer Sekten noch eine besondere Kompli-
kation, die mit der Lehre von den sieben welt-
schOpferiscben planetarischen Machten zusammen-
hangt. Man nahm an, daB die Seele des Men-
schen bei ihrem Herabsinken in die Welt der

Materie durch die sieben Flanetenspharen be-

stimmte Eigenschaften niederer Art von den ein-

zelnen Planetengottem annehme und erst mit
diesen Kleidern und HQllen in den Leib eingehe.

sich nur miihsam befreien kann. Wie aber ist 30 Astrologischer Glaube an den EinfluB der Ge-
es uberhaupt zu dieser Zwiespaltigkeit im Wesen
der Menschen gekommen ? Wie ist ursprunglich
jene hohere Wesenheit, der Lichtfunke (Unw&rjQ),

in den irdischen Menschen hineingekommen?
Darauf antwortete ein weitverbreiteter Mythus
von der SchQpfung des Menschen, in welchen sich

spezifiseh gnostische Phantasien mit platonischen

(Timaiosmythus) und alttestamentlichen (Genesis

1—2) Einfliissen verbanden. Der Leib des Men-

stime auf den Charakter des Menschen hat sich

hier mit einer supranatnralen Anthropologic ver-

btinden. Die Lehre hat eine iibeT die G. hinaus-

gehende Verbreitung gehabt. Beim Vergilscho-

liasten Servius (Aen. VI 714, vgl. XI 51; vgl.

die Parallelen bei Arnobius adv. nat. II 16. 28)
werden die betreffenden Spekulationen auf die

.Mathematics, doch wohl chaldaische Astrologen,

zuruckgefuhrt. (Schmekel Philos. d. mittleren
schen ist danach aus der Materie von den welt- 40 Stoa 112, 130 fuhrte die Stellen auf Varro, in
schopferisehen Machten (den Sieben) gebildet.

Und in den hilflos am Boden liegenden Leib ist

dann aus der oberen Welt der gottliche Funke
hineingekommen. Die schopferischen Engel wufiten
nicht, wie das geschehen sei, oder : der Demiurg
hat, von der Sophia veranlaBfc, das hOhere himm-
lische Pneuma dem Menschen eingeblasen, ohne
zu wissen, was er tat

;
jedenfallshatsoderMensch

von Anfang an ein heheres Wesen in sich, als

direkt auf Poseidonios zuriick; seine Ableitung
ist starken Zweifeln begegnet ; vgl.Agahd Jahrb.
1 klass. Philol. Suppl. XXIV 1898, 107iF. Viel-

leicht ist Cornelius Labeo als die gemeinsamc
Quelle anzusehen, Kroll Berl. philol. Wochenschr.
1906, 487. Cumont Relig. orientales 1906, 294).
Eine ausftihrliche Darstellung findet sich bei Ma-
crobius im Somnium Scipionis I 11. 12. Inner-

halb der G. begegnet man den Spuren der Lehre
seine leiblichen SchOpfer. Dieser Mythus be- 50 an vielen Orten. Die Darstellung des Mythus
gegnet uns uberall in mannigfachen Variationen
bei den verschiedenen Sekten wieder, selbst noch
bei den Mandaern (Iren. I 24, 1 [Satornil]. 30,

6 [Gnostiker]. Clem, strom. II 8.36 [Valentin].

Iren. 15, 6; vgl. Excerpta ex Theodoto ). 2.

50ff. [Valentinianer]. Hippolyt, Refut. V 7 [chal-

daischer Mythus; vgl. die Zosimus - Parallele

Reitzenstein Poimandres 104]. Brandt Man-
daische Schriften 190). Auch der Manichaismus

vom Anthropos im Poimandres ist ganz und gar
auf diese Anschauung gegrundet. Von TiQooaq-

rtjuaxa der Xoytxy tpvyy\ redete Basilides (Clem.
Alex. Strom. II 20, 112), vgl. Valentin (II 20.

114); des Basilides Sohn Isidor schrieb ein Werk
Tiegi noootpvovg yvzTjs (ebd. II 20, 113), dem ent-

spricht in der Pistis Sophia die breit ausgefnhrte
Lehre von dem ovrifttftov ^rsv^ux (c. 111. 131-133).
Auch die Lehre des Bardesanes ist hier heran-

zeigt einen Einschlag dieser Gedanken in dem 60 zuziehen, nach welcher der Mensch ,einen Leib von
Gewebe seines phantastisch-barbarischen Schep- J— n -=--o__!__ .. i. «- ». , i. .w^..i

fungsmythus (Hauptprobleme 471). Bei den Va-
lentujianern sind die Gnostiker der Same, den
die Sophia empfing, als sie den Soter oder dessen
Engel schaute (Iren. I 4, 5. 5, 1. 6, Excerpta
ex Theod. 26 [to 8ta<peQov ojieQfta]. 53 u. 6.). Durch
Vermittlung dea Demiurgos ist dieser Same in
die ni*dere Welt emgegangen, und wie die So-

dem B6sen, eine Seele von den Sieben' hat (Ephraem
Hymn. 53 p. 553 E). Selbst im Manichaismus hat
die Annahme der doppelten Seele noch eine be-

sondere Rolle gespielt (Hauptprobleme 367f.). Be-
merkenswert ist, dafi dieselbe Meinnng auch bei den
Nenplatomkern erscheint (vgl. die aus Hacrobius
zitierte Stelle; Cumont Eel. orient. 309. KtoII
Oracnla Cbaldaica 51, 2. Haaptprobleme 364, 2).

ioai unosis

12. Im engsten Zusammenhang mit alledem
steht die religiose Praxis der G. Diese ist vor
allem und'in erster Linie Mysterien-Praxis. Ihrer
ganzen Art. nach gehort die G. vOllig in den Um-
kreis der Mysteiien-Religionen hinein. Was sie

verkflndet, ist kein Wissen im Sinne der Philo-

sophic oder gar deT Religionsphilosophie, son-

dern religiose geheimnisvoile Offenbarungsweisbeit.
Zwischen G. und Pistis haben die Gnostiker ur-

sprunglich keinen Unterschied gemacht; erst der 10
Vermittlungstheologie des Valentinianismus eignet

er (Liechtenhan a. a. O. 98ff.). Die Gnostiker
berufen sich ffir die Autoritat ihrer Offenbarung
auf alte geheimnisvolle Schriften, auf Propheten
mit barbarischen Namen und uralte Prophetieen,

auf eigene Visionen und ekstatische Zustande
(Liechtenhan Die Offenbarung im Gnosticis-

mus 5—43). Man teilt den Mysten diese ge-

heimnisvolle Weisheit mit und 'scheidet streng
zwischen dem exoterischen und dem esoterischen 20
Wissen (besonders charakteristisch Brief des Ptole-

maeus an "Flora, Epiph. Haer. 33, 7), Man wahrt
das Geheimnis der Aufienwelt gegentiber: Si
bona fide quaeras, conereto vultu, suspense super-
cilio, Altum est, auint (Tertull. adv. Valent. c. 1),

Hippolyt ruhmt sich, daB er in den Stand gesetzt

ist, die viele Jahre verborgene geheime Lehre
der Peraten enthullen zu konnen (Refut. V 12).

Inhalt der gnostischen Offenbamngsweisheit aher
ist fast ausschliefilich die ErlCsung und Befreiung 30
aus der bOsen Welt der korperlichen Sinnlichkeit,

der Finsternis und der Bedingtheit durch die

Herrschaft der Gestirnmachte. Die Erlosung aber
vollzieht sich nicht — wenigstens nicht fur die

breite Masse der Gnostiker — durch den Einsatz
<3es persOnlichen Glaubens oder des philosophischen
Wissens, sondern in erster Linie durch die reli-

giose Praxis der geheimnisvollen Handlung (der

Sakramente). Die gnostische Religion ist eine

durch und durch vom Sakrament beherrschte 40
Religion. Die Berichte der Kirchenvater lassen

hier allerdings vielfach im Stich, sie haben sich

fur diese Seite der G. weniger interessiert und
blieben am Aufierlichen der gnostischen Speku-
lationen mit ihren Aeonenwesen hangen. Auch
wird ihnen tatsachlich infolge der angstlichen
Behutung des Geheimnisses vielfach eine klare

Anschauung nicht zu Gebote gestanden haben.
Dennoch sind Ausnahmen vorhanden: der vor-

zugliche Bericht des Irenaeus Qber die Markosier 50
(I 13. 21), die Excerpta ex Theodoto 69ff., die

Nachrichten des Celsus und des Origenes uber die

,Ophianer' (namentlich c. Celsum VI 31 vgl. 22),

die Fragmente des Elxaibuches (Hippolyt. Refut.

IX 13ff.), geben schon ein deutlicheres Bild. Hin-
zukommen uns erhaltene gnostische Original-
stucke : die liturgischen Stiicke der Acta Thomae,
vor allem die Berichte der Pistis Sophia und der
sog. koptischen Jeubvicher. endlich auch die tber-
lieferung, die wir vom Sakramentswesen der Man- 60
daer besitzen. Im Zentrum der gnostischen Reli-
gion und im unmittelbaren Zasammenhang mit
der gnostischen Grundanschauung stehen jeden-
falls diejenigen sakramentalen Handlungen, durch
welche der scheidenden Seete des Gnostikers die

eichere Auffahrt durch die Himmel (der Planeten-
fursten) zu dem Wohnort des hOchsten unbekannten
Gottes garantiert werden soil. Zu diesem Zweck
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werden den Mysten die geheimnisvollen Namen der
Diimoneii mitgeteilt, die Formeln, mit denen sie

jene anzureden haben, um sicher bei ihnett zu
passieren, die Symbole, heilige Zeichen, welche
sie vorzuzeigen haben, gegeben (vgl. besonders
Origenes c. Celsum VI 31, zweites (koptisches)

Jeubuch ; Parallelen in den Mithrasmysterien ; c.

Celsum VI 22. D i e t e r i ch Erne Mythrasliturgie,

1903; auch in den Oracnla Chaldaica Kroll 50ff.

Bousset Archiv f. Religionsgeseh. IV 263ff.

;

fast der gesamte Stoff bei A n z Ursprung des

Gnosticismus). Mit diesen Mitteilungen der ge-

heimnisvollen Namen, Formeln und Symbole mag
sich dann oft die Vorwegnahme einer solchen

Himmelfahrt der Seele in der Ekstase ange-
sehlossen haben. Der Myste wurde in die Eunst
eingeweiht, sich bereits in diesem Lcibesleben

in der Verziickung zum hfichsten Himmel zu er-

heben. Fur die Mithrasmysterien lafit sich das

nachweisen (Dieterich Mithrasliturgie) ; auch
die hermetischen Gnostiker kennen eine solche

in der Ekstase sich vollziehende Erhebung der

Glaubigen, Corpus Hermeticum c. 13; inner-

halb der G. finden wir noch manche darauf hin-

deutenden Spuren (uber die Valentinianer vgl.

Iren. II 30, 7. Ill 15, 2; tiber die Kaassener vgl.

Hippolyt. Refut. V 27 p. 230, 76; pseudoclem.

Recogn. 2, 61). Auch andere und bekanntere
Sakramente rflcken in den Dienst dieser Vor-

stellungen ein. Vor allem gilt die heilige Weihe
der Taufe als das MJttel, durch welches die

Seele den ihr nachstellenden Damonen entgehen
ktinne. Von ihrem Sakrament der ajrolvzo(oai$

(einer hOheren geistigen Taufe) behaupteten die

Markosier: bta. yag tt)v aTtokvtQOimv dxQartjrovg

xal aoqaxovg yiveo&at iw XQnfj (Iren. I 13, 6,

vgl. Exc. ex Theod. 22. 81). Dieselbe Idee liegt

vor — nur mehr vom Standpunkt des astro

-

logischen Fatalismus aus angesehen — wenn es

Excerpta ex Theod. 78 heifit, daB die Taufe von

der Macht der Gestirne befreie. Vor allem macht
das Olsakrament (die Olsalbung) die Seele un-

angreifbar den Damonen gegentiber, die den
himmlischen Wohlgeruch des Oles (Iren. I 21, 3)

nicht ertragen kOnnen (Acta Thomae c. 157,

vgl. c. 132. Acta PMlippi c. 144). Eine Oltaufe

als Sterbesakrament, ut incomprehensibiles et

invisibiles principibus etpotestatibus fiant,kennen
die Markosier, Iren. I 21, 5. Der Anschauung,
dafi die Seele bei ihrem Abstieg aus der Sphare
der Archonten Kleider und Hiillen (Anhangsel)

niederer Wesenheit annehme, entsprkht ,das

Mysterium der Beseitigung der Bosheit der

Archonten^ (eine Art Taufe, vgl. II Jeu c. 44.

48). Auch die obszonen Mysterien, welche Epiph.

Haer. 26, 4. 9 (vgl. 21, 4. Iren, 131, 2) beschreibt

und auf die hier nur kurz verwiesen sei, dienen

dem Zweck der Sicherung der Auffahrt der Seele.

Bei den Valentinianern war die Vorstellung

nachweisbar, daB der Gnostiker, um zur Voll-

endung zu kommen, sich mit seinem Engel, wie
die Brant mit dem Brautigam, verbinden milsse.

Vorbildlich ist dabei die Ehe der Achamoth mit
dem Soter. DemgemaB laBt sich nun auch bei
ihnen ein Sakrament des Brautgemachs (rvju^civ)

bezw. des jrvevfiaiixog ydfiog nachweisen (Iren. I
21, 3; vgl. Hippolyt. Refut. V 8 p. 164, 86f. uber
die Naassener). Der Myste wurde ins Brautgemach



gefubrt und erlebte hier seine ,Vereinigung' mit
dem bimmliscben Brautigam. Es scheinen sogar
noch Fragmente einer Liturgie des Mysteriums
des sivevfiazixog yd/tog — allerdings in einer

entstellenden tTberarbeitung — erhalten zu sein

(Iren. I 13, 2. 3). Ja moglicherweise hat bei

diesem Sakrament noch der Phallus irgend eine

Rolle gespielt (Tertull. adv. Valentin. 1 und
dazu Dieterich Mithrasliturgie 125).

Bedeutung und kultiechen Wert bekommen,
Andererseifcs linden wir auch direkt Ubertini-
stische Sekten mit kommunistischem Einschlag.
(Adamiten, Prodikos, Karpokratianer). Die spa-
teren grofien gnostischen Schulen (Basilides^
Valentin, Pseudoclementinen usw.) nehmen eine
vermittelnde Haltung mit starker asketischer
Tendenz ein (vgl. Corpus Hermeticum VII u. 0.).

So finden wir in der G. wie in der sich eben-
Auch in denniannigfaltigenlaufritenfWasser- 10 falls in der Richtung der Askese entwickelnden

taufe, Olsakrament) wie in den eucharistischen

Gebrauchen findet sich viel Eigentumliches und
religionsgeschichtlich Wert voiles. Das in der

christlichen Uberlieferung mit der Taufe eng
verbundene Sakrament der Versiegelxmg (Brand-
markung), das hier zur Sitte des fiber dem Tauf-
ling zu machenden Zeichens bezw. der Nennung
des Namens abgeschwacht ist, begegnet uns hier

noch in seiner urspriinglichen reinen Gestalt. So

geriuinen christhchen Kirche die verschiedensten
Schattierungen nebeneinander. Die Linien laufen
hier so ineinander, dafi es unsicher bleibt, ob-

wir z. B. bei den apokryphen Apostelakten spezi-

fische G. oder gemeinchristliche Askese vor uns
haben. Gemeinsam ist aber der gesamten G. die
absolute Verwerfung jedes Gedankens an leibliche

Auferstehung und die entschlossene Annalime des
durch griechische und orientalische Einflusse be-

pflegen die Karpokratianer ihre Mysten am rechten 20 dingten Ideals der Befreiung der Seele (des hsheren
Ohrlappen zu brandmarken (Iren. I 25, 6. Epiph.
Haer. 27, 5, vgl. Clemens Alex. eel. prophet. 25
auf Grand der Zeugnisse des Heracleon). Eine
grofie Rolle spielt die Versiegelung in den koptisch-

gnostischen Schriften, vgl. Hauptprobleme 287
(Parallelen in den Mithrasmysterien Tertull.

praesc. haeret. 40; Stigmatisierung bei den Syrern
im Kult von Hierapolis, Lucian de dea Syria

59). Bei einer Reihe gnostischer oder halb-

Bestandteils der Menschen) vom Leibe.

Natiirlich findet sich endlich bei der fort-

geschrittenen und entwickelten G. eine Vertiefung
des Begriffes yvwoig (ursprunglich mysteriCse,

offenbarte Weisheit) und eine Uberwindung des

rein oder vorwiegend sakramentalen Charakters
der gnostischen Religion. Die geheimnisvolle
Weisheit entwickelt sich zu dem, was wir Welt-
anschauung und Erkenntnis nennen ktfnnen; aus

gnostischer Sekten ist der Taufkultus uberhaupt 30 den Theosophenund Mystagogen werden wenigstens
fast ein und alles geworden und das Element ^1U ~ TTL - 1 •—- TT- J 3 - ™~* J---- f

des Wassers eine verehrungswurdige Gottheit.

Zu vergleichen sind hier die Nachrichten uber

die Elkesaiten; die verschiedenen jfidischen,

samaritanischen judenchristlichen Taufsekten, die

Mandaer, ferner derpseudoclementinische Schriften -

kreis (far die Verbreitung des Taufritus spricht

sein Vorkommen selbst in den Kreisen der so

stark hellenisierten hermetischen Gnostiker; vgl.

den xqolttjQi c. 4 des Corpus Hermeticum).— Eine 40
Ffille von Material fur die Geschichte des Tauf-

sakraments und der mit der Taufe vielfach ver-

bundenen Sakramente (Versiegelung, Namen-
nennung), fur die mannigfachen Auffassungen und
AVertungen dieses Sakraments ist hier gegeben.

Ganz eigenartige sakramentale Handlungen liegen

iibrigens noch in den koptisch-gnostischen Schriften

(Pistis Sophia, Jeubiicher) vor.

13. Mit dem Mysterienkultus und der duali-

stischen Grundanschauung ist weiteT die praktisch- 50 (vgl. o. die bestimmten Nachweise einer vorchrist-

halbe Philosophen. Und die Erkenntnis kann
dann wohl als ein wertvolleres Gut gelten als

alle Sakramente. Excerpta ex Theodoto 78:
eouv 6h ov to Xovtqov (xovov to Eksv&SQOvv, alia
xai § yvwaig -

tiveg rjfisv, zi yeyovttfisv, Fj Ttov

£V£fiXr}-{fa)fl£V szov ojzevdo/nzv , JIO&SV kvTQOVftzd-a

xi ysvvrjotg, ri dvayswrjatg (vgl. einige Markosier
bei Iren. I 21, 4 und den hermetischen Ausspruch
in Zosimos' Buch Q, Reitzenstein 103),

14. So stellt sich die G. in erster Linie als

eine synkretistische Erscheinung auf dem Boden
der sicli auflOsenden antiken Religionswelt dar

f

die sich fast ohne irgend welchen Seitenbhck auf
die christliche Religion betrachten lafit. Das ist

zugleich der beste Beweis dafur, dafi die gesamte
Erscheinung tatsachlich nicht als ein Seitenzweig
des Christentums anzusehen ist. Sie war vor

diesem vorhanden und hat sich als eine schon
ausgestaltete Religion mit diesem amalgamiert

sittliche Grandanschauung der G. gegeben. Sie

ist eine im wesentlichen asketische. Doch ist die

praktische Haltung der Gnostiker keineswegs

uniform. Eine absolut asketische Haltung (Ver-

bot der Ehe, Verbot des Genusses von Fleisch

und Wein) ist uns nur bei einigen Gnostikern
iiberliefert (Satornil, Marcion, ein Teil der Archon-
tiker, Epiph. Haer. 40, 2; vgl. Hippolyt. Refut,

V p. 370; Severianer, Tatian, Enkratiten), Bei

lichen gnostischen Religion). Dagegen scheint

die Beziehung der gnostischen Sekte zom Juden-
tum bereits vorchristlich zu sein, die alttestament-

lichen Einfliisse tiefer zu liegen, als die neutesta-

mentlichen. So hat Brandt (Relig. d. Mand.)
seiner Zeit nachgewiesen, dafi die Auseinander-
setzung des Mandaismus mit dem Judentum
alter sei als die mit dem Christentum. So hat
Reitzenstein (Poimandres) in der Darstellung

andern Gnostikeni ist die Askese in Libertinismus 60 der Naassener bei Hippolyt die neutestament-
umgeschlagen. Doch hat der hier nachweisbare
(Epiph. Haer. 21. 25. 26, vgl. Iren. I 31, 2
II. Buch Jeu c. 43) obszOne und widernatiirliche

Geschlechtsverkehr teilweise wiederum den End-
zweck, die naturliche Fortpflanzung des Menschen-
geschlechts aufzuheben und so die Befreiung von
der Materie herbeizuffthren, so dafi die unzuch*
tigen Handlungen hier geradczu sakrameotale

lichen Emflusse leicht ausscheiden kOnnen, aber
nicht die alttestamentlichen. Die Polemik gegen
den Judengott als den obersten der jSieben'

(ebenfalls erst eine spatere Eintragung, s. o.)

erweist sich hier und da als noch nicht vom
Christentum bestimmt, vielmehr erscheint Jalda-
haoth-Sabaoth noch deatlich als der Herr des
den Volkem verhatiten und die Volker hassenden
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Judentums; der nationale Gegensatz ist der be-

stimmende (Lren. I 24, 2 [Satornil]. I 24, 3 [Ba-

sitides]). Die Identifikation der gefallenen Gottin

(jiaQ&evog Barbelo, Prunikos) mit der Sophia,

Achamoth und gar dem Spiritus Sanctus erklart

sich aus dem vorchristlichen Antagonismus gegen

das Judentum. Namentlich kann die hier voll-

zogene Degradation des Spiritus Sanctus (aus

Gen. 1 erklarlich) nicht als ein Gedanke der

christlichen G. begriffen werden. Die Beriihrung

der G. mit dem Judentum war aber freilich eine

vorwiegend feindliche; immerhin hat das Juden-

tum (namentlich durch die Erzahlungen des Alten

Testaments) schon vor dem Aufkommen des

Christentums seinen Beitrag zu dem groBen

Synkretismus der G. geliefert.

15. Dagegen haben G. und Christentum sich

sehr bald nach dem Aufkommen des letzteren

mit magnetischer Kraft gegenseitig angezogen.

Diese Anziehung ging von einem bestimmten

Punkt aus, namlich von dem ErlOsungsgedanken

der neuen Religion und der christlichen ErlOser-

gestalt. Wesentlich an diesem Punkt ist die

Beruhnmg erfolgt. Eine ganze Reihe gnostischer

Sekten haben nichts anderes getan, als dafi sie

die ErlOsergestalt Jesus irgendwie in ihr System
einstellten. Die Amalgamierung der beiden Reli-

gionen war dabei eine recht auBerliche und die

Verbindungsnahte sind leicht zu erkennen. So
lafit sich noch nachweisen, dafi bei einigen

gnostischen Sekten (Barbelognostiker I 29, 1.

Gnostiker 1 30,1) der Xpiarog einfach an dieStelle

der spezifisch gnostischen Figur der "Ar&gojrog

getreten ist. Im valentinianischen System ver-

raten von den Aeonen der Ogdoas Aoyog und Zwr)

vielleicht spezifisch johanneischen Einflufi. Rein
aufierlich sind in der spateren Gestalt der Lehre

die beiden spezifisch- christlichen Figuren Xqioxoq

und Ilvevfia aytov dem System der 30 Aeonen
angehangt. Am deutlichsten aber zeigt sich das

kiinstliche Flickwerk in der Darstellung des Voll-

zuges der Erlosung durch die historische Gestalt

Jesu von Nazareth.

Denn der gnostischen Religion war die spezi-

fisch christliche Idee einer auf der Hohe der Ge-
schichte sich vollziehenden Erlosung und eines

in bestimmten geschichtlichen Zusammenhangen
stehenden ErlOsers fremd und unerreichbar. Die

genuin gnostischen Erlosungsmythen spielen in

der Urzeit, Am deutlichsten ist das in der Reli-

gion der Mandaer; die Besiegung der bfisen Machte
durch Manda d'Hajg oder Hibil Ziwa geschieht

in der Urzeit. Der Mythus im Poimandres vom
Hinabsinken der Urmenschen und seiner Befrei-

ung spielt am Anfang der Welt. Die manichai-
schen Erlosungsmythen liegen im Anfang alles

Weltwerdens : wo es sich darum handelte, die Per-

son Jesu in diesen Zusammenhang einzuschieben,
lieB man durch ihn die Uroffenbarung an Adam
kommen oder identifizierte ihn mit der erlOsenden
Macht des ,dritten Gesandten', die den peit Ur-
zeit fortdauernden ErlosungsprozefJ leitet (Haupt-
probleme 273). Fur den geschichtlichen Er-
lOsungsgedanken war hier uberall kein Raum.
Dasselbe ist nun auch, genau besehen, bei der
G. im engeren Sinn der Fall. Und besonders
deatlich tntt die kunstliche Einfugung der ge-

schichtlichen ErlOsergestalt Jesu in ein vorhan-

denes System bei den Gnostikern des Irenaeus

und den Valentinianern heraus. Der ursprung-

lich hier heimatberechtigte Mythus von der Be-

freiung der Sophia durch ihren Bruder Christos

(Anthropos) oder der Achamoth durch den Soter

und dem legos ydfiog der beiden hatte mit der

Gestalt Jesu von Nazareth gar nichts zu tun (s.

o.), so wenig wie bei den Simonianern die Figuren

des Simon und der Helena. Die kunstliche Kom-
10 pilation, die hier stattfand, wird daran deutlich,

dafi das ErlSsungsdrama sich nun in zwei voll-

standig getrennten Akten vollzieht. Zunachst
vereinigt sich bei den Gnostikern des Irenaeus

(I 30) der Christos mit der Sophia. Die beiden

werden sponsus und sponsa (30, 12). Lose ange-

hangt ist dann die Erzahlung von der Vereinigung

des schon mit der Sophia geeinten Christus mit

der menschlichen Gestalt Jesu (bei der Taufe).

Die Valentinianer sprachen es ganz deutlieh aus,

20 dafi der eigentliche, fiir sie in Betracht kommende
Erlosungsakt, das eigentliche Mysterium in der

Vereinigung des Soter mit der Sophia vorliegt,

dem wirkungskraftigen Symbol fur die Vereinigung

der Glaubigen mit ihren Engeln , die sich im
Sakrament des Brautgemachs vollzieht. Ausdriick-

lich wird gesagt, dafi die Vereinigung des Soter

mit Jesus und das durch diese Verb indung er-

moglichte Erscheinen des Soter auf Erden nur

um der ,Psyehiker' willen vor sich geht (Iren. I

30 6, 1) ; d. h. ihre ganze ,Christologie* nach dieser

Richtung hin erscheint als Konzession an die

katholische Kirche. Noch deutlicher ist es, wenn
die Valentinianer bei Hippolyt behaupten , dafi

der auf Erden erschienene Jesus seinem Wesen
nach nur von der Sophia und dem Demiurg
stamme (Refut. VI 35 p. 286, 89ff.), und wenn
sie in der Aufzahlung der ,drei ErlOser' den Soter,

welcher die Achamoth befreit, bestimmt von dem
durch Maria geborenen Jesus unterscheiden (Refut.

40 VI 36). Ahnlich liegen die Verhaltnisse in der

Pistis Sophia. Ein Mythus von der in der Ur-

zeit geschehenen Befreiung der Pistis Sophia durch

den Befreier (Soter?) ist hier auf Jesus von

Nazareth adaptiert und zum Teil in die Zeit seines

Erdenwandels verlegt. Daher die verworrene Dar-

stellung des Erlosungsprozesses mit seinen schein-

baren Wiederholungen (Hauptprobleme 271ff.).

Wenn so oft in der gnostischen Darstellung der

Erlosung aller Akzent auf das Hinabfahren des

50 ErlOsers durch die Welten derfeindlichenDamonen

und deren Besiegung durch ihn gelegt wird, so

erklart sich das wiederum durch die Annahme,
dafi hier die Erzahlung von dem mythischen mit

den Dngeheuern der Tiefe kampfenden urzeitlichen

ErlOser (Typus : Manda d'Haje, Urmensch bei den

Manichaern) mit der Gestalt Jesu kombiniert ist.

Alles was man Doketismus der Gnostiker nennt,

und die ganze verzwickte Christologie der Valen-

tinianer, ist schliefilich nichts anderes als der

60 immer wiederholte Versuch, zwei ganz verschiedene

Auffassungen von Erlosung in der G. und im
Christentum aufeinander zu reduzieren. Die An-
schauung von der wirklichen Bedeutung der Ge-
stalt Jesu von Nazareth ist dabei regelmafiig zu

kurz gekoramen. Nur etwa im marcionitischen

System haben wir eine ernstliche, aber verzerrte

Wurdigung der Bedeutung seiner Erscheinung,

16. Es erhebt sich endlich die Frage, wie die



zwei verschiedenen Beligionssysteme der G. und
dea Christentums, die durch eine gewisse Ver-
wandtschaft an einigen wenigen Punkfcen magnet-
artig sich gegenseitig anzogen, sich in der weiteren
Entwicklung der Dinge beeinfluBt haben.

Einen machtigen EinfluB hat jedenfalls das
Christentum auf die Bewegung der G. ausgeiibt.
Die vorchristliche G. scheint sich auf kleine,
sektenartige, in der Weise der Mysterienvereine
abgeschiossene Kreisc beschrankt und keinen 10
weiteren nennenswerteu EinfluB ausgeiibt zu haben.
Erst indem die G. die Gestalt des ErlSsers des
Christentums in den Umkreis ihrer Gedanken auf-

nahm und sich mit dem christlichen ErlOsungs-
gedanken amalgamierte

, gewann sie wirklich
historische Bedeutung. Erst auf diesem Boden
wuchsen die groflen einfluBreichen Schulen und
Schulsysteme. Erst hier bekam sie namhafte
Fiihrer und Schulhaupter. Wahrend ihr Mheres
Stadium im grofien und ganzen dadurch charak-2(l
terisierfc ist, daB die verschiedenen — sich viel-

leicht wenig voneinander abhebenden — Gruppen
^infach als Gnostiker (Barbelognostiker, Ophiten
usw., vgl. die Mandaer) bezeichnet wurden, und
an einzelnen Namen uns etwa nur Simon (Helena,
Dositheus usw.) begegnen , h6ren wir nun von
Schulen des Basilides, Satornil, Karpokrates,
Valentin (und seiner Schuler) , Bardesanes usw.
Ja Marcion griindet sogar, wahrend den tibrigen

Richtungen der Schulcharakter und damit die 30
Tendenz auf AnschluB an die Grofikirche erhalten
blieb. eine eigene Kirche mit besonderem Kanon
und besonderer Verfassung, die in manchen Gegen-
den in erfolgreicher Weise mit der katholisclien

Kjrche rivalisieren konnte. Dieser allmahliche
EinfluB der christlichen Kirche zeigt sich auch
vor allem in der Geschichte der gnostischen Litera-
tur. Auf der ersten Stufe der Entwicklung be-
gegnen wir einer bunten phantastischen Litera-
tur: eigenen Erzeugnissen der gnostischen Sekten, 40
Visionen und Offenbarungen orientalischer Pro-
pheten (Schriften unter dem Namen des Jalda-
baoth, Epiph. 26,8; Apokalypsen des Zoroaster,
Zostrianos, Nicotheos, Offenbarungen des Barkab-
bas und des Parchor (Barkoph usw. wahrschein-
lich = Pakor, persischer Name), Apokalypsen des
Cham (wahrscheinlich = Zoroaster, Hauptprobleme
369ff.); des Seth (ebenfalls waliTscheinlich =
Zoroaster, Hauptprobleme 378ff.), Elxaibuch. Da-
neben beginnt die Pseudepigraphie zu bliihen. 50
Durch Schaffung alttestamentlicher und neutesta-
mentlicher Pseudepigraphen sucht man innerhalb
der christlichen Kirche die Offenbarungen der G.
zu legitimieren (apokryphe Evangelien, apokryphe
Apostelakten ; besonders beliebt sind Offenbarungen
<ler Frauen: Evangelium Mariae, groBe und kleine
Fragen der Maria usw.). Dabei waltet das un-
verkennbare Bestreben ob, durch irgendwelche
Fiktion (miindliche Gehcimtradition, geheime Offen-
barungen Jesu in der Zeit zwischen Auferstehung 6(i

und Himmelfahrt) diese Offenbarungsbttcher der
G. gegenuber den in der Grofikirche verbreiteten
Schriften als diejenigen hinzusteilen, welche erst
die eigentlichen und hOchsten Offenbarungen ent-
halten (Liechtenhan 46ff.). Allmahlich hat
man sich dann mehr und mehr der genuinen
christlichen Literatur zugewandt. Wenu Basili-
des TSgijytjTixd zu den .Evangelien' schrieb, so

uiiosis lozo

wird er (vgl. die Ausdrucksweise Iustins des
Martyrers) eben die in kirchlichten Kreisen an-
erkannten (drei oder vier?) Evangelien dabei im
Auge gehabt haben. Die valeutinianische Schule
operiert in ihrem Schriftbeweis mit unseren Evan-
gelien, auch mit dem vierten, doch mOgen die
Beweise aus dem vierten Evangelium erst einer
spateren Schicht der tTberlieferung angehOrt haben
(hiezu Schwartz Getting, gel. Nachr. 1908, 125.
133ff.). Herakleon schreibt einen von Origenes
achtungsvoll behandelten Kommentar zum vierten
Evangelium. Welchen Eindruck dieses Verfahren
der Gnostiker machte, daB sie mit anerkannten
kirchlichen Schriften ihre Lehre zu beweisen be-
gannen, ist aus Irenaeus Prooemium und aus
dem Tatbestand zu ersehen, daB er in umfang-
reichen Partien seines Werkes den Schriftbeweis
der Valentinianer behandelt. Marcions Evangelium
war em iiberarbeitetes Lukasevangelium. Es ist

sogar moglich (doch nicht bewiesen), dafi Marcion
durch Hinzufiigung der Paulusbriefe der GroB-
kirche in der Bildung eines neutestamentlichen
Kanon s vorangegangen ist.

Selbst die Stelluug zum Alten Testament er-

maBigte sich allmahlich. Der Antijudaismus der
G. ist zwar, wie wir sahen, wurzelhaft und gehort
bereits zu dessen vorchristlichem Bestande. Das
kann man am besten daraus ersehen, daB in der
Wurdigung des Alten Testaments noch ein Unter-
schied gemacht wird zwischen Gesetz und Pro-
pheten, and zwar zu Gunsten des ersteren (nach
Basilides stammt das Gesetz vom Demiurgen, die
Pro^heten von den Archonten Ire«. I 24, 5, vgl.
die Stellung der Gnostiker I 30, 11, vom Satan
stammende Prophetieen gar bei Satornil nach
Iren. I 24, 2). Diese Stellung zum Alten Testa-
ment ist vom christlichen Standpunkt aus un-
begreifbar, erklart sich aber unter der Annahme,
daB hier samaritanische oder judisch haretische,
vorchristliche Einflttsse weiterwirken, und hat tat-

sachlich ihre Parallele in der Stellung der juden-
christlichen G. zum Alten Testament (z. B. er-

kennt die Grundschrift der Pseudoclementinen
nur das Gesetz, nicht die Propheten an). .Aber
allmahlich erweicht sich selbst diese fundamen-
tale gegensatzliche Stellung der G. zum Alten
Testament. Kamentlich geschah das wieder in

der Valentinianischen Schule. Und zwar scheinen
die Valentinianer in dieser Stellungnahme zum
Alten Testament vorangegangen zu sein (es muB
in dieser Frage scharf zwischen einer bloBen Be-
einflufiung der G. durch die alttestamentliche
Literatur und deren Behandlung als heiliger oder
teilweise heiliger Schrift unterschieden Averden).

Die Valentinianer des Irenaeus geben zu, daB
manches im Alten Testament von dem ansQfia
(7irsvfj,aTtit6v) und der Mutter (Achamoth), manches
andererseits vom Demiurg stamme (Iren. I 7, 3).

Sie beginnen sich auf Stellen des Alten Testa-
ments zu berufen und diese zu allegorisieren,

d. h. als heilige Schrift zu behandeln (viele Be-
weise im Schriftbeweis der ptolemaischen Schule
bei Irenaeus, HippoL Refut. VI 55. Eicerpta ex
Theodoto 2. 47. 50 u. 0.). Besonders in dem
Brief des Ptolemaeus an die Flora ist im starken
Gegensatz gegen Marcions Auffassung eine der-
artige mafivolle und besonnene Position entwickelt,
daB diese selbst fBr Anhanger der Grofikirche
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zum Teil annehmbar erscheinen konnte (aber die

Stellung der Gnostiker zur Schrift vgl. Heinrici
Valentinianische Gnosis u. d. hlg. Schrift, Beriin

1871. Liechtenhan Die Offenb. im Gnostiz.

69—83. Schwartz a. a. O. 133E).

17. Infolge dieser veranderten Stellungnahme

wurde nun der guostische Schulbetrieb von neuen

Schwierigkeiten bedriickt. Es gait, in ganz

anderem MaBe die gnostischen Spekulationen

gegenuber den jetzt auch hier im groflen und 10

ganzen anerkannten ,heiligen' Schriften der GroB-

kirche — namentlich des Neuen Testaments —
zu rechtfertigen. So ist es leicht erklarlich, daB
gerade die Gnostiker die ersten waren, die nun
die Kunst der ,allegorischen' Erklarung auch auf

das Neue Testament ausdehnten (vgl. die kuhne
Behauptung der Valentinianer, daB Jesus einiges

vom Soter, einiges von der Mutter, einiges vom
Demiargen eingegebene geredet habe, Iren. I 7, 3

;

theoretische Begriindung der Allegorese auch in 20

den Evangelien Exc. ex. Theod. 66; iiber die

Theorien und Prinzipien der gnostischen Allegorese

Liechtenhan 71ff.), und daB nun gerade von

Gnostikern die altesten Kommentare (Basilides,

Herakleon) zu Evangelienschriften angefertigt sind.

Im ganzen scheinen diejenigen Gruppen der

Gnostiker, bei dencn einmal der Verschmelzungs-

prozeB mit dem Christentum vorgegangen war
— mit Ausnahme des Marcion — AVert auf ihre Zu-

gehorigkeit zur offiziellen christlichen Gemein- 30
schaft gelegt zu haben. Wider ihren Willen hat

man die Valentinianer aus der Kirche herausge-

drangt (Tertull. de praescr. haer. 30. Iren. Ill

15, 2; iiber andere Sekten vgl. Liechtenhan
45, 1). Die fur die spatere Ausbildung der G.

charakteristische Unterscheidung zwischen esoteri-

scher und exoterischer Religion erieichterte ihnen

das. Wie dieser Gesichtspunkt praktisch gehand-

habt wurde und wie man mit seiner Hilfe der

gnostischen Religion ein verhaltnismaBig unschul- 40
diges und unanstofiiges Geprage geben konnte,

zeigt am besten der Brief des Ptolemaeus an Flora.

Durch die dreifache Unterscheidung der Menschen
in Gnostiker, Psychiker und Hyliker und durch

weitgehende Konzessionen an die Psychiker (die

katholischen Christen) versuchten namentlich die

Valentinianer mit der Grofikirche ihren Frieden

zu schlieBen.

Dennoch erhalt man von dieser ganzen Kom-
promifi- und Vermittlungstheologie der spateren 50
Gnostiker den fatalen Eindruck einer vergeblichen

und hoffnungslosen Sisyphusarbeit Es waren
doch zwei unvereinbare Dinge: die von orientali-

schen Mythologien vollkomrnen durchsetzte , auf

dem Fundament des schroffsten materialistischen

Dualismus sich erhebende Religion der G. und
die auch von den Phantasien der judischen Escha-
tologie mehr und mehr sich abwendende junge
aufstrebende Religion des Christentums! Freilich

war es auch spater fur Manner wie Clemens und 60
Origenes schwer, von ihrer mit philosophischer

Weltanschauung vermittelten religiflsen Erkennt-
nis die Brficke zum christlichen Gemeinde- and
Laienglauben hinuberznschlagen , und sie haben
in Anlehnung an die gnostischen Haretiker auch
ihrerseits den Auswcg aus den Schwierigkeiten

in der Annahme einer esoterischen und einer exo-

terischen Religion and in der Unterscheidung von

G. und Pistis gefunden, Aber was sich hier voll-

zog: die Amalgamierung der religiOsen Anschau-

ung der spateren antiken Philosophie, die seit

der mittleren Stoa (Poseidonios von Apamea) in

steigendem MaBe wirklich religiose Elemente in

sich aufgenommen, mit dem Geist der christlichen,

die materialistisch-judische Eschatologie allmah-

lich ahstreifenden Religion — war eben kein aus-

sichtsloses Bemuhen. Hier fanden sich zwei

Geistesmachte , die trotz aller Divergenzen zu-

einander hinstrebten und aufeinander angewiesen

waren, allmahlich zusammen und schlossen ein

Bundnis von weltgeschichtlicher Tragweite und
Bedeutung. Demgegenuber standen jene Gnostiker

trotz aller Versuche, sich von Phantasmen und
Mythus zu befrcicn, auf einem verlorenen Posten.

Das Christentum liefi sich in der diunpfen und
schwiilen Atmospharc, aus der die G. hervorging,

nicht halten. Es ist ganz gewiB richtig, dafi.

man die spateren Schulhaupter der Gnostiker

nicht nur beurteilen soil nach ihren komplizier-

ten Systemen, aber man darf sie auch nicht nur

nach einigen wenigen Fragmenten religioser und
sittlicher AuBerungen von hochstehender geistiger

Art beurteilen und dabei vergessen, daB wir hier

Bluten sehen , die doch auf einem sumpfigen

Terrain gewachsen sind.

18. Von hier aus laBt sich zum SchluB die

Frage beantworten, wie weit die Erscheinung der

G. fflrdernd und bestimmend in den Entwicklungs-

gang der christlichen Religion eingegriffen habe.

Dieser EinfluB war in erster Linie ein mehr
negativer und nur mittelbarer. Die G, hat die

christliche Kirche gezwungen, sich zur Abwehr zu

konsolidieren. Sie reprasentiert die Hemmungen,
welche sich einer gesunden Entwicklung entgegen-

stemmten , aber auch Hemmungen entbinden Kraft.

Wenn sich die katholische Kirche des 2. Jhdts.

in ungeahnt rascher Weise organisierte und kon-

solidierte , sich eine einheitliche und zusammen-
hangende Verfassung (in der Gemeinschaft der

BischOfe) schuf, wenn sich der Begriff eines Be-

kenntnisses und einer Bekenntniskirche bildete,

wenn ein Kanon heiliger Schriften abgegrenzt

wurde, so war die G. indirekt bei alledem von

gewaltigem EinfluB, so wie das Meer die Kiisten-

bewohner zwingt. Damme aufzuwerfen (dabei ist

auch ein direktes Vorangehen der G. in dieser

und jener Richtung [erstmalige? Schaffung eines

neutestamentlichen Kanon s durch Marcion] nicht

ausgeschlossen).

Der direkte EinfluB der G. auf den geistigen

Entwicklungsgang der Kirche darf dagegen nicht

iiberschatzt werden. Vor allem darf man die

Gnostiker kaum als erste Theologen oder Religions-

philosophen des Christentums betrachten , als

hatten sie vor alien andern das Christentum

erstmalig im Rahmen einer Weltanschauung dar-

gestellt und so die Intellektualisierung (akute

Hellenisierung) des Christentums herbeigefuhrt.

Die Versuche, das Christentum in den Rahmen
einer Weltanschauung einzuspannen, sind so alt

wie dieses selbst. Schon die judische Apokalyptik

ist gar nichts anderes, als Weltanschauung, in

welcher jedes Ding und jeder Vorgang seinen be-

stimmten Platz bekommt. In dem MaBe, al&

das Christentum sich von der judischen Apoka-
lyptik emanzipierte, warde in ihm das Bestreben
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lebendig, sich am Ganzen einer (neuen) zusammen-
hangenden Weltanschauung zu orientieren. Den
gewaltigsten Fortschritt Ober das Evangelium Jesu
hinaus reprasentieren hier bereits Paulas und
Johannes, so fragmentarisch und so voll unbewuBter
Genialitat die hier vorliegenden Anschauungen
audi noch sind. Die Logosspekulation der Apolo-
geten liiuft den Systemen der G. parallel und
ist ihr nicht etwa nur miihsam nachgefolgt, zu-
mal wenn man sich vergegenwartigt, daB letztere 10
ursprunglich nichts anderes als phantastische, auf
Vision und Ekstase und geheimnisvoller Tradition
beruhende Mysterienweisheit war und erst bei
den Auslaufern der Bewegung von einem energi-
schen Erkenntnisstreben geredet werden darf.

Nicht hat die G. die Forderung eines intellek-

tuellen Ausbaues der Religion zum erstenmal und
jschopferisch erhoben, sondern sie hat die Frage an
das Christentum gestellt, ob dieses sich rait orien-

talischer — allerdings spiritnalisierter — Mytho- 20
logic und grobkornigem Dualismus vermahlen
wollte, oder mit einer andern Weltanschauung.
Sie hat so indirekfc das cutschlossene Bundnis
zwischen der religios gewordenen spatgriechischen
Philosophie und der christlichen Religion be-
schleunigt und mittelbar zur Genesis der groBen
alexandrinischen Theologie beigetragen. Aber sie

hat das Bundnis nicht geschaffen, nur durch den
Gegensatz befordert. Man tat den meisten Gnosti-
kern zu viel Ehre an , wenn man sie Theologen 30
und Religionsphilosophen nennt; man wird sie

besser unter die Mystagogen und Theosophen ein-

reihen. Und selbst ihre grofien Schulhaupter
haben die Eierschalen der Vergangenheit nicht
abstreifen konnen, es sind Gestalten, die auf der
Grenzscheide von Neuem und Altem stehen blieben,
und nicht Manner der Zukunft, die ihrer Zeit
vorauseilten.

19. Dennoch wird sich ein positiver EinfluG
der G. an gewissen Punkten und eine Antizipation 40
der spiiter stattfindenden Entwicklung durch sie

nicht leugnen lassen. Indera die G. von vorn-
lierein und von ihren vorchristlichen Ursprungen
an der Religion des Judentums in ihrer gesetz-
lichen und nationalen Beschranktheit feindlich

gegeniibertrat, dagegen von der ErlOsungsreligion
des Christentums sich gewaltig angezogen fiihlte,

hat sie innerhalb des Christentums das BewuGt-
sein von der geistigen Uberlegenheit und dem
besonderen Charakter der christlichen Religion 50
gegenubcr der judischen klarer herausgestaltet
und geftirdert. An diesem Punkt kann man alien-

falls hier und da von religionsphilosophischen Be-
trachtungcn der G. sprechen. Freilich hat sie

sich, indem sie den Gegensatz Qberspannte, auch
wieder des Einflusses in jener Richtung zum Teil

begeben. Und Marcion hat mit seiner genialen
Betonung des prinzipiellen Unterschieds der Reli-

gionen des gerechten und des guten Gottes die

Groflkirehe eher wieder dazu gedrangt, die Unter- 60
schiede zwischen alttestamentlicher und neu-
testamentlicher Religion zu verwischen. Auch
mit ihrer Ablehnung der urchristlich judischen
Eschataiogie und ihrer prinzipiellen Vergeistigung
aller Zukunftshoffnung hat die G. die Entwick-
lung der griechischen (morgenlandischen) Kirche
antizipiert. Denn hier fend sie sich, abgesehen
too ihrem schroffen Dualismus, in fJbereinstim-

mung auch mit der spateren von der Philosophie
bestimmten griechischen Frommigkeit, mit der
das Christentum mehr und mehr ein Bundnis ein-
ging. In der Niederwerfung des Montanismus,
in der Zuriickdrangung der geistigen Einfliisse
eines Buches wie der Apokalypse, in der Escha-
tologie wie sie Clemens und Origenes entwickelt,
ist die griechische Kirche ' zagend und zo'gernd
die Bahn gegangen, welchc die Gnostiker ihr
entschlossen voraufgingen. Und auf der andern
Seite hat sich gerade in gnostischen Kreisen die
sakramentale Frommigkeit ausgebildet, die spater
noch in die Kreise der Grofikirehe einziehen und
an beherrschende Stelle rucken sollte. In und
mit der G. ist zuerst das antike Mysterienwesen
— diese Erneuerung uralter Motive materialisti-

schcr, auf unterster Stufe stehender Frommigkeit— in seiner reichen Marmigfaltigkeit und bunten
Phantastik in das Christentum eingezogen,

Auch mit jenem Ineinander uberstiegener as-

ketischer Geistigkeit und krassesten sinnlosen
Glaubens an wirksame Dinge und Mittel hat die
G, die kiinftige Entwicklung inauguriert. Und
zuletzt hat auch ihre Christologie , diese kimst-
lichen Versuche einer Vereinigung der Gestalt
des Erlosers der christlichen Religion mit tiber-

kommenen mythischen Erldsergestalten, in cha-
rakteristischer Weise die spatere Entwicklung
vorweggenommen , bis auf die einzelnen Formeln
(man vgl. die weitverbreitete Bekanntschaft mit
dem Terminus 6[ioovoio$ : z. B. Corpus Hermeti-
cum I 10).

In einem Punkte ist die vtfm griechischen
Intellektualismus und Optimismus bestimmte
Frommigkeit der morgenlandischen Kirche genau
den entgegengesetzten Weg gegangen als die G.
Sie hat den Pessimismus und Dualismus dieser
Religion scbroff abgelehnt, sie hat im Bundc mit
der zum Neuplatonismus sich gestaltenden antiken
Frommigkeit trotz aller Neigung zu Askese und
Miinchtum den Glauben mit aller Encrgie fest-

gehalten, daB dieee sinnliche Welt aus Gottes
Hand hervorgegangen und wenn auch niederen
Wesens, so doch voll seiner Giite und Herrlich-
keit sei. Ja sie hat sich eigentlich immer ent-
schlossener einem in der Grundlage rationalen
Optimismus und Moralismus zugewandt, in dessen
Grundgewebe die Gedanken von Sunde, ErlOsung
und sakramentalen Gnadenmitteln nur einen ge-
wissen Einschlag bildeten. Es ist von hier aus
gesehen kein Zufall, daB iu der Gestalt des Mani-
chaismus orientalischer Dualismus und orienta-

lische Mythologie noch einmal erobernd nach
Westen drangen und gerade ernstere und t-iefere Ge-
miit^r gewaltig anzogen, so lang, bis sein grofiter

Bestreiter Augustin sich zunachst mit Hilfe des
Neuplatonismus von ihm losrang und zugleich
dem Christentum eine neue geistige Tiefe er-

sehlofi, durch welche der Moralismus und Opti-

mus des morgenlandischen Christentums iiber-

wunden wurden.
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Gnostiker. Inhaltsiibersicht: 1. Allge-

meiner Uberblick. — 2. Die urspriingliche ,Gnosis 4

;

Verehrung der MuttergOttin. -— 3. Die Gestalt der

Sieben. — 4. Die Frommigkeit der urspriinglichen

.Gnosis'. — 5. Schlangenkultus. — 6. Kainiten,

Sethiten (Seth: Zoroaster). — 7. Verehrung des

Urmenschen (Naassener). — 8. Das System bei

Iren. I 30. — 9. Die komplizierteren Systeme

:

Barbelognosis bei Iren. I 29 und im Apokryphon
Ioannis. — 10. Die Verwilderung der Gnosis:
Pistis Sophia und koptisch-gnostische Schriften.

— 11. Die Gnostiker des Plotin. — 12. Weitere
Nachwirkungen ; Bardesanes, Acta Thomae. —
13. Der vorchristliche Grundcharakter, Literatur

der Gnostiker. — 14, Hehnat und Entwicklung
der Bewegung. — 15. Literatur.

1. Unter diesem Namen sollen hier die vielen

kleinen Gruppen und K altvereine der groBen Be-
wegung des Gnostizismus zusammengefaBt werden,

die sich nicht unter der Fuhrung namhafter Indi-

vidual!taten zu besonderen und eigenartigen

Schulen ausgewachsen haben. An ihnen hing
wohi ursprunglich der Name G. (s. Art. Gnosis
§ 1), und sie stellen im allgemeinen die alteste

Schicht der gnostischen Bewegung dar. Ob lustin

Sekten dieser Art bereits kannte und bekampfte,

steht dahin. In einer Quellenvorlage des Irenaeus

wurden die G. im unmittelbaren Zusammenhang
mit Valentin behandelt (Gnosis § 3). Was
Irenaeus I 29—31 (29 Barbelognosis; 30 un-

benannte Sekte [Sethiten? vgl. Theodoret. Haer.

fab. I 14]; 31 unbenannte Sekte = Kainiten?) an
Nachrichten bringt, zeigt uns die G. bereits in

spaterer Verwilderung. Iren. I 29 ist ein mit
manchen MiBverstandnissen beladenes Exzerpt
einer gnostischen Schrift, die uns — aber auch
hier wiederurn in starker tlberarbeitung — im
Koptischen als Apokryphon Ioannis aufbewahrt
ist (zum Teil iibersetzt von C. Schmidt S.-Ber.

Akad. Berl. 1896; und Philothesia, Paul Kleinert

dargebracht 1907, 315—336). Dagegen tritt uns

die ,Gnosis' in einer relativ urspriinglichen Gfe-

stalt in den Nachrichten des Celsus- Origenes (be-

sonders des Celsus , vgl. c. Celsum VI 2 1—38)
entgegen. Hippolyt hat in seinem (verlorenen)

Syntagma (unter nr. 9—12, Rekonstruktion bei

Hilgenfeld Ketzergesch. 59) die hierher ge-

horenden Nicolaiten (Gnostiker), Ophiten, Kainiten,

Sethoiten behandelt, es sind also die entsprechen-

den Abschnitte der Nachtreter des Hippolyt.

Philastrius (c. 34), Ps.-Tertullian (c. 2) und end-

lich Epiphanius hier heranzuziehen. Mit Epi-

phanius hat es eine besondere Bewandnis. Er
bringt Haer. 25 die Nachrichten uber die Nicolai-

ten, dann Haer. 26 unter dem Titel Gnostiker einen
eigenen Bericht (Anfang desselbeu 26, 3 Mitte)

fiber eine Gruppe agyptischer G. (Stratiotiker.

Phibioniten, Barbeliten), der auf Autopsie beruht
und sehr wertvolles Material enthalt. Haer. 37.

38. 39 behandelt er die Ophiten (unier teilweisem

AnschluB an Irenaeus), Kainiten, Sethoiten, und
bringt endlich Haer. 40 eine ebenfalls auf ua-
raittelbater Kenntnis beruhende Beschxeibung der
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Archontiker, eiuer in Pal&stina (Axmenien) zu
seiner Zeit noch vorhandenen Sekte (vgl. Haer. 45,
Severianer). In seiner Refutatio bringt Hippolyt
(V 1— 21) umfangreiche Quellenauszttge iiber die

Sekte der Naassener (Ophiten); Peraten (= Ophi-
ten, Kainiten), Sethianer, die wieder eine ganz
verwilderte Gnosis zeigen. Spateste Auslaufer
dieser Bewegung reprasentieren endlich die Pistis
Sophia und die iibrigen von Schmidt (s. u.)

edierten koptisch-gnostischen Schriften.

2. Wenn wir diese Gnosis in ihrer ursprung-
lichen Gestalt fassen wollen, so halten wir uns
am besten an die Berichte des Celsus-Origenes
wie an Epiphanius Bericht iiber die Strationiker
(Haer. 26) und namentlich iiber die Archontiker
(Haer. 40; zti heachten ist, dafi Celsus bei Ori-

genes VI 27 (35) die von der Sekte verehrten
sieben Geister, als SyofiaC6jusvoi aQxovztxol be-
zeiclmet). Die Religion der Sekte dieser ,G.

war in erster Linie und ha
der grofien MuttergOttin.

<po>TEivfj, die oben in der Ogdoas im hochsten
Himmei weilt {Epiph. Haer. 40, 2), die ii4\zv\q

t&v £(bvrcov (Haer. 26,' 10); ^ ava> Svva^ig rjv

fiqTEQa (pdoxovatv xai ftrjUiav (Haer. 39, 7); die

MVtV9j auch die jzoq$£vg$, durch deren Anrufung
die G. sicher an den Archonten voruberkommen,
Origenes c. Celsum VI 81. Sie ist das jzao&Evt-

xov jivsdfia (Apokryphon loannis, nach Schmidt

DaB neben dieser Gestalt der jungfraulichen-
MuttergOttin die Gestalt des ,Vaters' ganz in>

Dunkeln und im Hintergrunde bleibt, ist selbst-

verstandlich und in sieh detrtlich. Sehnsucht der
G. ist, in die himmlischen Regionen zu kommen r

ojiov $ jufoijQ xtav Z<bvia>v f) . . . BctQfiqXd) Haer.
26, 10 (ebd. der jiatrjQ x<bv oXcov erst an zweiter
Steile erwaiint ; ilhnlich schattenhaft steht in der-

Pistis Sophia neben der Barbelo der doQarog jzazrjp

10 Schmidt Koptisch-gnostische Schriften 1 233, 11.
242, 28). Alles Leben stammt von der ,jung-
fraulichen' Mutter. Und hochbedeutsam ist es,.

wie im sakramentalen Kultus dieser G. ihre Figur
ganz im Vordergrund steht {s. Art. Gnosis § 8).

Damit hangt es zusammen, dafi z. B. noch die-

Valentinianer die Achamoth mit dem Namen
Hvqiog beehrten, wahrend sie Jesus nicht xvQtog,

sondeni ocotfe nannten (Iren. I 1 , 3. 5 , 3.

Schwartz Gott. Gel. Nachr. 1908, 120, 1). Die
tr in erster Linie und hauptsachlich Verehrung 20 Achamoth ist eben die im Zentrum des Kultus
r ^rnRATi Mn^raA^'n Sic ist die fi.T)T7jQ stehende Gottheit, der Kult-Heros, xvqiog.

Neben Vater und Mutter tritt dann vielfach

der Sohn (vgl. Ttarr'iQ und vlog im Diagramm des
Celsus-Origenes VI 38; identifiziert mit dem
Xgiozog Epiph. Haer. 26, 10; vgl. Iren. I 29, 1.

I 30, 1). Die Trias Vater, Mutter, Sohn war
ebenfalls im Kult der ,syrischen Gottin' heimisch
(Art. Gnosis § 9). Aber auch der Sohn bleibt r

.... wenigstens in den alteren Systemen, eine voll-
Philothesia 322; vgl. II Jcubuch c. 52. S chmidt 30 standig schattenhafte Figur, bis an diesem Pankt
Koptisch-gnostische Schriften I 326, 24). Es laBt die Identifikation mit Christus eintritt und di&
sich sehr wahrscheinlich machen, dafi der bei christliche Erlosungsidee einzieht, Besonders ist

hervorzuheben, dafi sich in den altesten Systemen
der G. (vgl. die Nachrichten des Celsus; Epiph.
Haer. 26. 38. 39. 40 [Archontiker]. Iren. I 31)
von einem Gegensatz zwischen dem Pleroma und
der aus diesem gefallenen Sophia, von der Idee
eines mittleren Reiches der Sophia noch keine
Spur findet. Die Ogdoas in der die Mjjztjq

diesen Sekten oft fur sie vorkommende Name
Barbelos (Iren. I 29, 1. Epiph. Haer. 25, 2.

26, 10. Philaster 33. Pistis Sophia s. Register
bei Schmidt s. v. Barbelo) einfach Verstiimme-
lung von Ilae&erog ist (Bo us set Hauptprobleme
der Gnosis 14; vgl. die Verstummelung Bagfovcbg
fur Jla^&evas Epiph. Haer. 26, 1). So wird auch
der sich Ofter findende Name Noria (Philaster 40 neben dem Ilanjo weflt, ist der hochste Himmei
Haer. 33 Barbelo venerantur et Xoriam; Noria
Frau des Noah Epiph. Haer. 26, 1

;
Schwester

des Seth Iren. I 30, 9) wahrscheinlich = nnj£
(Madchen) sein. Andererseits ist sie in einem
Zweig dieser Sekten die Prunikos, d. h. etwa die

Wolliistige, die Hetare (Epiph. 25, 4 ; vgl. 25, 2.

Iren. I 29, 4. 30, 3. Epiph. 37, 3; Apokryphon
loannis bei S c hm i d 1 329 vielleicht noch ursprttng-
licher: ,wegen des in ihr befindlichen (jivevpa'?)

siQovvtxov% Ganz so wie die vorderasiatische 50
Mnttergottin kann sie bald als die hohe, lichte

und reine Gottin, bald als die wilde Liebesgfittin
(vgl. den Mythus von der Verfuhrung der Archon-
ten durch sie Epiph. 21, 2. 25, 2. 26, 1) ange-
schaut werden. Beide Auffassungen stehen neben-
einander: ITgovvixov zivog qeovoclv bvvafuvjiao-
dsvov,Q elsus bei Orig. VI 34. Von hier aus erklart
sich sofort, wie der Kult dieseT Mnttergottin bald
einen ernst asketischen, bald einen libertinistischen

(Epiph. Haer. 25, 2. 26, 10. 39, 2. 40, 2; vgl. im
zweiten koptischen Jeubuch die Stellung der Bar-
belo, bezw. des xagdsvtxov nvevua im zwolften

oder dreizehnten, d. h. hOchsten Aeon,"c. 52.

Schmidt 325f.). Auch wenu die MforfQ als

ITgowixog aufgefafit wird, so ist sie nicht die

gefallene Gottin; sie ist ihrer Natur nach die

grofie Hetare und wird als solche in wildem,
barbarischem Kultus verehrt.

3. Unter der ,Mutter' stehen im ursprunglichen

gnostischen System die sieben Archonten. Diese
Sieben sind die (urspriinglich babylonischen) damo-
nisierten Planetengotter (s. Art. Gnosis § 6).

Die Verehrung der vorderasiatischen MuttergOttin
ist also in den ,gnostischen' Systemen mit der
aus dem vorderasiatischen (babyloniseh-persischen)

Synkretismus stammenden Idee von den ,Sieben*

verbunden. Die MrjzrjQ gilt dann im allgemeinen

als die Mutter der Sieben (vgl. Origenes c. Cels.
Charakter gewinnen konnte (Epiph. Haer. 40, 2). 60 VI 31. Epiph. Haer. 26, 10. 40, 2; die Stellung

Erst, in dfin snatprpn S/»hiVlifAn ^r r.^™ n*. ^er Rucaa d' Qudscha, [Naniros] im mandaischenErst in den spateren Schichten der Gnosis er-

scheint dann die Mtjztjq, IJag&evog, JlQovvtxog
als die judische (von Christianisierung kann noch
nicht einmal die Rede sein) Sophia, Kucha (Spiri-
tus sanctus): Iren. I 29, 4. 30, 3. Apokryphon
loannis bei Schmidt 329; .Pistis Sophia', vgL
auch die Stellung der Sophia im Diagramm des
Origenes VI 38 (vgl. Art. Gnosis § 8).

System); spater als die Mutter des Ersten und
Hochsten unter ihnen, des Jaldabaoth {Iren, I

30, 4f. Apokryphon loannis, Schmidt 329f.

Iren. 1 29, 4. Epiph. Haer. 25, 2. 37, 3. Pistis

Sophia c. 31). Soweit wir die uns bekannten
gnostischen Systeme zurockverfolgen konnen,
tragen diese Archonten (zum Tea wenigstens) be-
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reits alttestamentliche Namen. Die sieben Namen
Jaldabaoth ,- Jao, Sabaoth, Astaphaios, Adonaios,
Eloaios, Oraios werden ubereinstimmend bei Ori-

genes c. Cels. VI 31. Iren. I 30, 5 und zum
grOfiten Teil Apokryphon loannis, Schmidt 332
iiberliefert (abweichende Listen Epiph. 26 , 10.

40, 5. Apokryphon loannis Schmidt 332f., ganz
abweichend Orig. VI 30; ihre (Tier)-Gestalten

ziemlich ubereinstimmend Orig. VI 30. 33. Apo-
kryphon loannis Schmidt 332). Der alttesta- 10

mentliche EinfluB reicht also sehr weit in der

Entwicklung der Gnosis zuriick. DaB er in ihr

nicht von Anfang an vorhanden war, zeigt am
besten der Name des Obersten der Sieben, Jalda-

baoth, der jedenfalls nicht aus dem Judentum
stammt. So erklart es sich auch, daB bei der

fortschreitenden Christianisierung (bezw. Jadaisi-

rung) der Gnosis Jaldabaoth durch Sabaoth ver-

drangt wurde (Epiph. Haer. 25, 2. 26, 10; vgl.

die Stellung des Sabaoth Adamas in der Pistis 20

Sophia c. 136 u. 6.). Dieser urspriinglich Jalda-

baoth benannte Aeon wird ubereinstimmend von
den Quellcn als XsovToeibrjg, lOwenkOpfig geschil-

dert {Orig. VI 31. Apokryphon loannis Schmidt
330; Schlangengestalt und Lowengesicht , vgl.

ebd. 332 ; Pistis Sophia c. 31 S. 28, 18). Er ist

jedenfalls, wenn auch sein Name undeutbar ge-

worden ist, eine Saturn-Kronos-Gestalt (Bous-
set Hauptprobleme 351, vgl. die Darstellung des

von einer Schlange umwundenen lOwcnkopfigen 30
Gottes in den Mithrasmysterien [= Zerwan'?]).

Dieser lowenktipfige Gott ist dann in der Entwick-
lung der Gnosis mehr und mehr mit dem SchOpfer-

gott des alten Testaments identifiziert (Apokry-
phon loannis. Iren. I 30. Epiph. 37, 3. 25, 2).

4. Die ,Gnostiker' aber — das ist der Kern
des gnostischen Glaubens — gehoren nicht zum
Herrschaftsgebiet der Sieben, sondern sie stammen
von der arm Mr^zrjQ. Infolge ihres .scho'pferischen

Dranges und Ungestumes (Hqovvixos!) sind Teile40
ihres eigentlichen Wescns in diese niedere Welt
der Sieben herabgesunken und werden hier unten
widerrechtlich festgehalten. Das ist die Gemeinde
der Glaubigen. So sprachen sie von einer ITgov-
vixov uvog Qsovaa hvvauig , von einer ajrooQoia
exxktjotag ixiyeiov (Abflufi [von der oberen Mutter],
der die irdische Gemeinde bildet): Celsus bei

Orig, VI 34f. Deshalb stehen sie im Gegensatz
zu den Sieben und im heimlichen Schutz der
hohen Himmelsmutter: Sophia enim illud. quodhQ
proprium coo ea erat, abripiebat ex eis ad semet
ipsum, Iren. I 31, 1 (dem entspricht iibrigens

auch die Idee einer Gefangeuhaltung der Mutter-
gOttin selbst durch die Damonen : Helena bei den
Simonianern [s. Art. Simon] ; Pistis Sophia c. 31).

Auf diesen Zentralgedanken beruht der Kultus
und die sittlich-religifise Haltung der Sekten.
Dessen Mittelpunkt ist das Sakrament von der
,Himmelfahrt der Seele*. Was die Glaubigen
ersehnen, ist die Heimkehr zur Mutter: xai ovrcog 60
vnegfiatvetv etg to avo) ftigog, ojiov t) fiqzqg zatv

Cdnntav Epiph. 26, 10. Was es mit dieser Auffahrt
der Seelen fur eine Bewandtnis hat, ist nunmehr
genugsam festgestellt (vgl. Art. Gnosis § 12).

Origenes haben wir es zu danken, daB er die

%«jj>opKu (die Verteidignngsreden, welche die auf-
fahrende Seele der G. zu sprechen hat), die Celsos
kannte, aber nicht uberliefern wollte (VI 33),
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uns erhalten hat (VI 31); ein kostbares Fragment
der gnostischen Liturgie (vgl. das ebenfalls fast

vollstandig erhaltene Mysterium im 4. Jeubuch
c. 51—52). Vielleicht deuten die Worte des

Celsus VI 33 (ztvfuv sig zag aQxovuxag ftoQ<pag

hzavEQX fjL£vcov mats, nvag fisv xaXsZa&at Xiovtag,

aMovs x. r. a.) darauf hin, daB die Mysten der

G., je nachdem ihre Einweihung in die Gehcim-
nisse der himmlischen Welten fortgeschritten

war, mit dem Namen (Tiernamen) der in den
einzelnen Spharen regierenden Archonten benannt
wurden. Dann liige eine interessante Parallele zu
den Mithrasmysterien mit ihren sieben Weihe-
graden vor. Celsus hatte in der Tat vollig recht,

wenn er die Weihen der G. mit denen der Mithras-
mysten verglich (VI 22) trotz des Zornes des

Origenes. Es liegt hier sicher eine enge Be-
ziehung vor. Interessant ist auch dessen Bericht

iiber die oyQaytg der G. (verbunden mit Epiph.

40, 2 dvafeftaziCovoi to Iovzqov), iiber die Be-
zeichnung des Mystagogen als jiazrjg, des Mysten
als veog und vlog, uber das Olsakrament (VI 27,

zum letzteren vgl. dieNaassener bei Hippolyt. Refut.

V 9 u. 0.). Die gesamte Lebenshaltung der G.
beruht ebenfalls auf diesen Grundvorstellungen.
Entweder resultierte aus ihnen eine asketische

Grundstimmung (Archontiker 40, 2 vrjozeiav vao-
xgivovrai, Sethianer, Severianer). Es gait, durch
Entsagung das weitere Hinabsinken des miitter-

lichen cwep^a {osioqqoio) in die von den Archonten
beherrschte materielle Welt zu verhtiten. Oder
es drangten sich ziigellose, libertinistische Stim-

mungen vor. Und diese werden im Dienste der

MuttergOttin vielleicht die ursprlinglichen gewesen
sein. In wilder Vergeudung der geschlechtlichen

Krafte es der MuttergOttin gleich zu tun, wird
das Ziel der Glaubigen, und so glaubt man seine

Erhabenheit liber die Archontiker zu sichern.

Dieses Bestreben konzentrierte sich in kultischeti

sakramentalen Handkmgen (Iren. I 31, 1. Epiph.
Haer. 25. 26), in denen wir eine Fortsetzung der

Orgien, die im Dienst mancher syrischen Aphro-
dite gefeiert wurden, zu sehen haben (vgl. Gno-
sis § 12. 13).

5. Die urspriingliche Gnosis hat nun im Lauf
der Zeit mannigfache Abwandlungen durchge-

macht. Bei einer Gruppe der G. hat sich z. B.
ein gewisser Schlangenkultus mit der ursprung-

lichen Religion verbunden (Iron. I 30, 15 quidam-,
die Ophianer des Origenes [vgl. Celsus] ; Ophiten
in Hipp olyts Syntagma; vgl. den von Epiphanius

beschriebenen Schlangenkult der Ophiten 37, 5:

,Naassener' ('i'l^) in Hippolyts Refutatio, auch

die Peraten und Sethianer dort zeigen diesen

EinfluB). Es fragt sich, wie diese G. die von

ihnen aus niederstemReligionswesenubernommene
Schlangenverehrung mit ihrem System verbunden

haben. Iren. I 30, 15 sagt ausdrucklich : Qui-
dam enim ipsam Sopkiam serpcntem factum
dicunt und oerichtet, dafi diese G. die Sophia
mit der Schlange im Paradiese, die im Gegen-
satz gegen den Sch6pfergott Adam die Erkenntnis

gebracht habe, identifizierten (vgl. Epiph. 37, 5).

Von hier wird es wahrscheinlich auch klar, in-

wiefern Celsus VI 27 behaupten konnte : xar

OQXQVta x&v SvofiaCofierrav clqxovtix&v Xeysofau

deov ,xaTt}Qafievovi
. Der Archon der Archontikoi

kGnnte die Sophia (die von Gott verfiuchteSchlange)
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sein, obwohl Celsus auf den alttestamentlichen

Schftpfergott zu deuten scheint. Diese ,Sophia'

scheint dann in jenehi System mit der Weltseele
identifiziert zu sein, VI 34: JTqovvihov xtvog

QEOvoav dvra/itv JiaQ&Evov xal tpvy^v £<&oav. So
verstehen w, weshalb der den Kreis der sieben
Archonten umfassende Xreis bedeutet tyjv wv
okoyv tyvxyv xal Aevia&av VI 35 vgl. VI 25.

Weltseele, Prunikos, Scblange, Leviathan sind

sich nachweisen, daB der Name des Patriarchen
Seth des Cfteren den Decknamen fur den persi-

schen Religionsstifter Zoroaster in der judisch-
christlichen Tradition abgegeben hat (Bousset
Hauptprobleme 378ff.). Wie die Setbianer be-
haupteten, daB Seth mit Jesus identiscb sei (Epiph.
39, 1 : xal aviov eIvcu rov 'bjaovv diafisfiatovvtat),
so soil auch nach bekannter persischer Theologie
der Messias aus dein Samen Zarathustras, den eine

identisch. (Vielleicht bezieht sich auch schon 10 Jungfrau beim Baden empfangt, geboren sein. In
die Beschreibung der Sophia : adhue habens aqua-
tilis corporis typum Iren. 1 30, 3 aufdie Schlangen-
gestalt). Die Peraten trugen weitschichtige Speku-
lationen uber die Sclilange vor und behaupteten,
daB man am Himmel ihr schones Ebenbild er-

blicken konne (Hippolyt. V 16 p. 194, 66; ge-

meint ist das Sternbild; vgl. die dort vorge-

tragenen astronomischen Spekulationen). Bei den
Sethianern des Hippolyt ist die Scblange das

verderbliche Urwesen; aber auch der Erioser20— das ist entschieden eine sekundare Weiter-
bildung — erscheint in Schlangengestalt (Hipp.

V 19). Es ist nicht unwahrscheinlich, dafi in

dieser Auffassung der Prunikos als Schlange wieder

bestimmte Einfltisse mythologischer Art vorliegen.

Wir werden annehmen diirfen, daB diejenige Ge-
stalt der MuttergOttin, welche bei dicsen Sekten
Prototyp der Prunikos war, als Schlangengottin
in Schlangengestalt verehrt wurde. Es ware von
Wert, wenn festgestellt werden konnte, daB diese 30 wurde, entsprechen.

einer Apokalypse des ZaradOst (hier = Baruch)
in der Biene des Salomon von Basra (Anecdota
Oxoniensia, Semit. Scr. I 82) sagt Zoroaster vom
Messias: ,Er soil aus meiner Familie abstammen,
ich bin er und er ist ich, er ist in mir und ich
in ihm'. Beachtenswert ist, daB im Besitz der
Sekte neben Sethbuchern Biicher der Allogeneis
vorhanden waren (Epiph. 39, 5), und dafi in der
bekannten Stelle, Porphyrins vita Plotin. c. 16,
im Besitz der von Valentin bekampften G-. nnter
deren Autoritaten neben Zoroastres und Zostrianos
auch ein Allogenes genannt wird. Endlich zeigen
die Spekulationen der Sethianer bei Hippolyt ent-
schieden persischen Dualismus (Bousset Haupt-
probleme 119ff.). DaB aus der Figur des histori-

schen Seth in spateren sethianischen Systemen
ein himmlischer Aeon wurde, wurde auch etwa
der groBen Verehrung, die in der spateren persi-
schen Eeligion der Person Zarathustras zuteil

Form der Gnosis auf agyptischem Boden ent-

stand; daB die Mtjttjo Isis (Isis von Pharos) in

Schlangengestalt verehrt wurde, steht fest {Er-
in an Agypt. Relig. 225. 227. Bousset Haupt-
probleme 79. 83).

6. Andersartige Abzweigungen von der ur-

spriinglichen Gnosis stellen die Sekten der Kai-

niten und Sethiten dar. Bei den Kainiten (Iren.

I 31. Hippolyts Syntagma bei Epiph. 38 = Phi-

7. Auf eine Gruppe der G. haben ferner die
Spekulationen tiber den Urmenschen bemerkens-
werten EinfluB ausgeubt (uber den weiteren Zu-
sammenhang dieser Phantasien s. Art. Gnosis
§9. Bousset Hauptprobleme 160—223). Am
reinsten tritt die Lehre vom Urmenschen bei
den Naassenern des Hippolyt (Refut. V 7ff.)

heraus. Hier bat sie die ursprungliche .Gnosis*
fast ganz verdrangt. Von der ,/h^q' finden

lastrius, Peraten in Hippolyts Refutatio) erreicht 40 wir nur noch eine Spnr in einem Hymnus , in
die Gnosis ihre schiirfste Wendung gegen das welchem der niannweibliche Urroensch als nax^Q
Alto TWn:mAnf. nnH rii^ iiirlisr-hP T?pliorinn Wpnn und ^tr/zTjQ bezeichnet wird (Hippolyt. V 7 p. 132,

63). Die Sieben sind fast ganz verschwunden.'
Die Spekulation ist ganz und gar erfullf von der
Idee des Anthropos (dein Sohnef?] des Arehan-
thropos, das Verhaltnis wird nicht ganz klar), der
in die Materie hinabsinkt und sich wieder aus
ihr erhebt; dem Symbol des dem Himmel gehori-
gen Geschlechtes der G., das den Weg aus dieser

Alte Testament und die judische Religion. Wenn
der mit dem alttestamentlichen Schopfergott iden-

tifizierte Jaldabaoth—Sabaoth als wesentlich bos-

haftes schlechtes Wesen aufgefaBt wurde, so lag

es nahe, allc die Gottlosen des Alten Testaments
als Vorlaufer der G. und im hoheren Sinn Fromme
aufzufassen. Mit diesem Widerspruch gegen den

Gott des Gesetzes war dann eine libertinistische

Stimmung von selbst gegeben. Vielleicht ist50unteren Sphare nach oben nimmt. DaB in der
erst im Gegensatze gegen die Kainiten die Sekte
der Setbianer entstanden. Irenaeus erwahnt sie

ausdrucklich noch nicht, doch fand Theodoret sie

(Haer. fab. I 14) in der unbenannten Sekte Iren.

I 30. Und es wird schon hier die Gebuft des

Seth auf die Providentia der Sophia zuriickgefiihrt

und neben ihm die fur die Sekte charakteristische

Gestalt der Nona genannt, I 30, 9. Hippolyt
bekampfte die Sethianer im Syntagma und regi-

von Hippolyt im Eizerpt nutgeteilten Schrift der
Naassener eine ursprungliche heidnische Schrift
(und zwar der Kommentar zu einem Attislied, in
welchem Attis be re its mit dem Anthropos identi-

fiziert wurde) vorliege, die dann christlich-gnostisch
iiberarbeitet wurde, hat Reitzenstein Poiman-
dres 82ff. wahrseheinlich gemacht. Mit Recht hat
er ferner auf die Anthroposlehre im hermetischen
Poimandres und in der Zosimusliteratur als nachste

striert in der Refutatio eine sekundare Weiter- 60 Parallelen hingewiesen (S. 102ff.). Das Rudiment
nilfl finer Hpr S^t+P Tm A nrtlrvirr^li^i-n Trt^««iC! r^VkfiTf dinar A Ti4-liir'/-i'r^nt'ljnli**rt ?ei+ nnA J„ A^-m w, n-^ nlr„lt^«bildung der Sekte. Im Apokryphon Ioannis (aber
noch nicht im Auszug des Irenaeus I 29 aus einer

nrsprunglicheren Grundschrift} erscheint Seth als

himmlischer Aeon (Schmidt Philothesia 329);
vgL in der anonynoen koptisch -gnostischen Schrift
die Gebtalt des Setheus (s. im Register zu
Schmidt Koptgnost Schriften I). Mit der Figur
Setha hat es eine besondere Bewandtnis; es laBt

einer Anthroposlehre ist auch in dem verwickelten
barbelognostischen System des Apokryphon Ioannis

(= Iren. I 29; Barbelognosbj stehen geblieben.
Nach dem urspriinglichen der Darstellung des
Apokryphon Joannis zugrande liegenden System,
das hier bereits mannigfach interpoliert erscheint,
wird die Genealogie des Urmenschen folgender-
mafien gelautet haben: Der Urvater (auch Prot-
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anthropos) erzeugte mit der Barbelo (Ennoia)
den Novs und die ITQ6yvo>atg. Von diesen beiden

stammte der Adam(as), der vollkommen wahre
Mensch, ,die erste OffenbarungS dem der Urvater

,die unbesiegbare, intelligible Kraft gab (Schmidt
Philothesia 328, vgl. d. Spekulationen uber den

Urmenschen im ,Poimandres', Corpus Hermeticum
I 12f.). In dem uns flberlieferten System steht

diese Gestalt gnostischer Spekulation nun freilich

ohne alien Zusammenhang da. In dem gnostischen 10

System, das Irenaeus I 30 iiberliefert, ist dann
nur noch der Name des Anthropos stehen ge-

blieben und auBerdem etwa noch die dunkle An-

deutung, daB der Urvater auch erster Mensch
(Protanthropos)heiBeund seine Ennoia sein Sohn (!)

und zweiter Mensch genannt werde.

8. Nach alledem kfinnen wir erst die kompli-

zierten Systeme der bereits vollstandig christiani-

sierten Gnosis: Apokryphon Ioannis = Iren. I 29.

Iren. I 30. Hippolyt = Epiph. Haer. 37 verstehen. 20
VerhaltnismiiBig einfach und urspriinglich ist noch
— abgesehen von der erwahnten Verwirrung am
Anfang — das Lehrsystem Iren. I 30. Hier be-

gegnet nun endlich innerhalb der .Gnosis' die Idee

der gefallenen Gottin. Die avco IJqovvikos (jetzt

— Sophia, Spiritus Sanctus) ist nicht mehr die

hochste Gottin, die eigentliche Hauptgestalt der

oberen himmlischen We]t,_ sondem sie steht als

eine mittlere Macht den Aonen der oberen Welt
gegeniiber. Mit der Idee des Falles aber verbindet 30
sich dann sofort die Idee der Erlosung, neben die

Sophia tritt der Christos (Apokryphon Ioannis:

Christus, die erste mannliche. Emanation des

hOchsten unnahbaren Gottes [Protanthropos] und
seiner Barbelo-Ennoia, die ebenfalls als erster

Mensch bezeichnet wird [Schmidt 322ff.]. Nur
von hier aus verstandlich Iren. I 30, 1 : Christus

erzeugt von dem ersten und dem zweiten Menschen
(— Ennoia) aus(!) dem Spiritus Sanctus; vgl. die

G. bei Epiph. Haer. 2G, 10: Barbelo, HazrjQ twv 40
o)mv, Xqiotos; Pistis Sophia: Christus der Be-
freier der Pistis Sophia). Aber selbst die ErlOser-

gestalt des ,Christos' stammt, wenn sie auch in

den uns vorliegenden Systemen mit dem Jesus

der christlichen Kirche irgendwie identifiziert

wird, urspriinglich nicht aus der christlichen Reli-

gion. Es ist hier von der Gnosis ein Mythus
aufgenommen, wekher von einem Gotterpaar

handeite: der Gott sucht die verloren gegangene
Gottin (Braut oder Schwester ; Christos und die 50
Sophia sind Brudcr und Schwester, Iren. I 30, 2f.

12), er findet die verlorene Gottin in der Not und
Verlassenheit, befreit sie von den sie bedrangenden
Unholden und feiert den Ieqo? yd

t
uos mit ihr. (Den

Nachweis s. Art. Gnosis § 10 und Bousset
Hauptprobleme der Gnosis 243ff.). Sonst finden
wir auch in dieser fortgeschrittenen Gnosis die

alten und bekannten Gedanken wieder: die Sophia
Matter des Jaldabaoth und dnrch ihn der sechs
anderen Planetengeister; WeltschOpfung durch 60
Jaldabaoth (vgL die Sieben), Weltregiment der
Sieben usw. Nen anfgenommen ist vielleicht an
diesem Punkt der Mythus von der Entstehung der
Menschen. Wahrend in der urspriinglichen Form
die Seelen der G. einfach als ein Ausfmfi {anog-
4ota) der M^tijq gelten (s. o.), wird nun genauer
nachgewiesen, wie der hohere Wesensbestand der
G. in diese niedere Materie hinahgekommen sei.

Die Sieben schufen den Leib des Menschen, Jal-

dabaoth hat ohne sein Wissen den Spinther ihm
eingeblasen (Iren. I 30, 6, s. Gnosis § 11).

Zeigt sich hier schon spezifisch alttestamentlicher

EinfluB, so wird dann im weiteren AnschluB an
das Alte Testament in gnostischer A usdeutung
tiber die Entwicklung der Menschengeschlechter
(I 30, 7—11) berichtet, und endlich in sehr kunst-

licher Weise die ErlOsergestalt des Christos mit
der Person Jesu von Nazareth, der Erlosungsge-
danke der Gnosis (Befreiung der Sophia und isQog

ydfiog) mit dem der christlichen Religion ver-

bunden (I 30, 12f.).

9. Eine starke Verwildemng und Weiter-
wucherung gnostischer Spekulationen zeigt das
System der Barbelognosis in dem Eszerpt bei

Iren. I 29 und noch entschiedener das koptische

Apokryphon Ioannis. Der ursprungliche Grund-
rifi ist (durch den Vergleich mit Iren. I 30) noch
deutlich erkennbar. Aber in diesen eingearbeitet

sind lange Aonenreihen von sichtlich sekundarer
Art. Ein etwas individuelleres Geprage hat die

ihrer Herkunft nach noch nicht aufgeklarte Phan-
tasie iiber die quatuor^ luminaria (Harmogenes
[Harmozel]; Raguel [Oroiael]; Daveithe [David];

Eleleth, Iren. I 29, 2. Apokryphon Ioannis,

Schmidt Philothesia 326). Im Apokryphon
Ioannis (noch nicht bei Irenaeus) erscheint die

Sophia hereits als zwolfter von zwOlf weiblichen

Aonen, die zu je dritt den vier Luminaria unter-

stellt werden (daneben noch von Christus als

unsere Mitschwester, Schmidt 329; vgl. Iren. I

30, 12 bezeichnet), Spekulationen iiber Adams Sohn,
Seth, sind eingeschoben und die Siebenzahl der
Archonten beginnt bereits von der Zwolfzahl (vgl.

die Pistis Sophia) verdrangt zu werden.

10. Auf dieser Linie der Entwicklung liegt

endlich das merkwiirdige Buch, die Pistis Sophia.

Seine ligyptische Herkunft ist zweifellos (vgl. das
Datum des 15. Tybi, Schmidt 3, 6. 4, 8. 19).

Als seine Zeit hat Harnack (Texte u. Unters.

VII 2, 94—114; Chronologie der altchristlichen

Literatur II 193f.) mit Recht die zweite Halfte

des 3. Jhdts, festgelegt. Wieder ist die Gnosis in

der Verwilderung der Spekulation fortgeschritten.

Freilich finden sich auch hier noch die alten und
bekannten Gestalten der Gnosis: im dreizehnten

Aon herrscht die BaTbelo neben dem unsicbtbaren

Gott (S. 233, 10f.); ihre Tochter ist die Pistis

Sophia (die gefallene Gottin: also Scheidung der

himmlischen Mtjr^Q von der gefallenen Gottin).

Sie erscheint mit ihrem Syzygos als die letzte

von 24 Emanationen (vgl. wie in der Rezension des

Apokryphon Ioannis die Sophia als letzter von

12 weiblichen Aonen erscheint, und auch von
ihrem Syzygos die Rede ist). Die Pistis Sophia

versinkt in die Welt des Chaos und der Finsternis,

hinabgelockt durch einen Lichtschein, den sie ffir

das hOchste himmlische Licht halt. Sie wird auch
in diesem System Mutter des lOwenkOpfigen Jalda-

baoth (c. 29—31). Unter dem dreizehnten Aon der
Barbelo befinden sich die zwOlf niedern Aonen (vgl.

das Eindringen der Zwolfzahl an diesem Punkt
auch im Apokryphon Ioannis). Wenn unter diesen

ZwOlf (c. 136) sechs gute und sechs b5se Damonen
unterschieden werden und als Haupt der letzteren

Adamas Sabaoth erscheint, so ist die Beziehung
zur ursprunglichen Gnosis (Sabaoth = Jaldabaoth
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und die secha!) noch ganz deutlich. Ganz zu
unterst in der Unterwelt regieren (wenigstens

nach dem wie es scheint alteren System des letzten

Buches c. 139ff.) in getrennten Raumen die fGnf

groBen Archonten auf dem Wege der Mitte (Apo-
kryphon Ioannis Schmidt 330; ffinf [Kimige] liber

das Chaos der Amente). Das ist noch im grofien

nnd ganzen das alte in Agypten (vgl. Apokryphon
Ioannis) umgebildetc System. Aber diese ganze

lich das zweite anonyme koptisch-gnostische "Work
ist zum grflBten Teil nicht mehr zu entzifferades
unsinniges Gerede.

11. Vielleicht kCnnen wir hier auch die von
Schmidt zuerst in diesem Zusammenhang ein-
gestellten G. des Plotin einordnen : d. h. die gno-
stische Sekte mit ihren Schulhauptern Aquilinus
Adelphius, iiber die uns Porphyrius vita Plotini
c. 16 noch wertvolle Nachricht bringt, und die

Aonenwelt bildet nun im gegenwartigen System 10 Plotin Eunead. II 9 bekampfte. Vom Valenti-
der Pistis Sophia nur das unterste Fundament,
auf dem sich ein gewaltiger Uberbau erhebt. So
findet sich fiber dem Reich der Barbelo wieder
ein Ort der Mitte, in dem die Lichtjungfrau
= IIaQ&£voQ rov (pwtog (neben dem grofien tfyov-
(jlevoq [Jao] rait zwolf Dienern und sieben Licht-

jungfrauen) regiert, cine einfache Verdoppelung
der Gestalt der Barbelo. tfber dem Ort der Mitte
steht der Ort der Rechten, und so bauen sich die

nianismus, den neuerdings auch Schwartz (Apo-
rieen im vierten Evang. II, Nachr. d Ges. d.

Wissensch. Gfttt. 1908, 128) hier hatfinden wollen,
kann kaum die Rede sein. Demi das Charak-
teristikum der Valentinianisehen Schule, die Lehre
von der Entstehung der niederen Welt aus den
Leidenschaften der Sophia, ist hier nicht nach-
weisbar. Vielmehr versinkt auch hier die .Psyche'
in die schon vorhandene Welt der Finsternis.

etagenformigen Aufsatze bis zu schwindelnder 20 Intcressant ist die Aufzahhmg der Autoritaten
TTfiTlA (Vtfl TTLAirHlTI NartVlWAlS HoR rtiaaai. TTViqt iHaunn finlrfn Vim' P/ivr.kTr.inn 4 rl A.*n t.i-^~ I7„„i •_Hfihe (vgl. meinen Nachweis, daB dieser Uber-
bau in der Spekuiation der Pistis Sophia sich

nach deren eigenen Angaben in mindestens zwei
Etappen vollzogen hat, und die roerkwiirdigen
Beziehungen der noch relativ ursprunglicheren
Spekulationen zum Manichaeismus. Hauptpro-
bleme 346ff.)- So werden bereits ohne Sinn und
Verstand Welten auf Welten , Aonen auf Aonen
gehiiuft, und alle Beziehungen zu einem wirk-
lichen Glauben und einer konkreten Mythologie 30
gehen dabei verloren. Es bleiben nur noch Worte
und literarische Einfalle. Ungemein kunstlich
ist auch die bereits fast ganz christianisierte

Soteriologie (Rettung der Sophia durch Christus),

die immer noch Spuren des alien Mythus von der
verschwundenen Gettin und dem rettenden Gott
zeigt (s. Art. Gnosis § 10). Die Christologie
erinnert stark an Valentinianischc Spekulationen
(s. den Art. Valentin und Valentinianer).

dieser Sekte bei Porphyrius (Zoroaster, Zostria-

nos, Allogenes usw.). Wir linden bei ihnen keine
speziell christlichen Biicher und Autoritaten, so
daB man iiberhaupt an dem christlichen Charakter
dieser G.-Gruppe zweifelti kOnnte. Allerdings
haben wir andererseits bereits die charakteristi-

schen Grundziige der entwickelten Gnosis (f'allende

Psyche- Sophia und Ableitung des Demiurgen
von ihr).

12. Die ,Gnosis' im engeren Sinn ist ein be-
deutsamer, ja der bedeutsamste Paktor in der
Entwicklung dor grOBeren Bewegung des Gnosti-

zismus. Auch die Sekte der Simonianer (s. Art.
Simon) gehflrt eigentlich ganz und gar in diesen

Zusammenhang und soil nur deshalb fur sich be-

handelt werden, weil hier die gesamtc Ideenwelt
der Gnosis auf bestimmte (bistorische ?) Personen
iibertragen erscheint. Ferner ist noch ein be-

kanntes Schulhaupt am Ende des klassischen Zeit-
Mit den Spekulationen ist endlich auch der sakra- 40 alters der gnostischen Religionsbewegung nach
mentale Knit us, wie er im Buch der Pistis Sophia J— ——'-— -i- -• - -

> * -

geschildert wird, in starker Verwilderung be-

gritfen. Seine Grundztige sind auch hier noch
erkennbar (Himmelfahrt der Seele); aber das alles

so entartet und so iippig ausgewuchert, daB man
sich kaum noch vorstellen kann, daB diese un-
endlichen Mysterien tatsachlich in einer Kult-
gemeinde praktisch ausgeiibt wurden. Anderer-

dem wenigen, was wir von ihm wissen, und trotz-

dem die Cberlieferung bei Hippolyt ihn dem
anatolischen Valentinianismus zurechnet, hierher
zustellen, namlich Bardesanes. Der unbekannte
Vater, die Mutter, die gefallene Tochter, die
Sieben begegnen uns auch hier. Ein spezifisch

orientalischer Dualismus scheint sich allerdings

bei Bardesanes hinzuzugescllen. Von den Weiter-
seits scheint es doch, als wenn der Verfasser (bezw. bildungen des Valentinianismus wie von den eben
die Verfasser) eine bestimmte Gemeinde voraus- 50 skizzierten Weiterwucherungen gnostischer Speku-
setzt und eine rivalisierende libertinistisch sre- lation zeigt sich bei ihm dagegen noch keine

Spur. Mit Bardesanes hat man wieder und wieder

rivalisierende libertinistisch ge-
stimmte bekampft (vgl. II. Jeubuch [s. u.] c. 43).

In den iibrigen der Pistis Sophia eng ver-

wandten koptisch-gnostischen Schriften, '

die

Schmidt aus dem Codex Brucianus verSffentlicht

hat, ist der Prozefi der Verwilderung auf den
Gipfelpunkt gekommen. Freilich wird dem von
Schmidt sog. zweiten Jeubuch eine Quelle vor-

gelegen haben, in wclcher das Mysterion der Auf-
fahrt der Seelen durch die zwClf Aonen beschrieben 60 252ff.; griechischer Text bei Bonnet Acta Apost.

das sogenannte in den Thomasakten erhaltene
Lied von der Perle in Zusammenhang gebracht,
das erst neuerdings als Hymnus auf eine gnostische
ErlOsergestalt richtig erkannt ist (Preuscben
Zwei gnostische Hymnen 1904, 45ff. Reitzen-
stein Zwei hellenistische Hymnen, Arch. f. Reli-

gionsgesch. VHI 167ff. Bousset HauptpTobleme
onoflF . «_;«„i,:„„t t„„4. u„: t> ± * „j— a i

wurde und der zwolfte bezw. dreizehnte Himmel
der Barbelo als der hochste und als die End-
station der Himmelsreise gait (c. 52). Auch die
hier (c. 45 48) tiberlieferten ausfuhrlichen Be-
schreibangen der verschiedenen Taufsakramente
(eines davon anch Pistis Sophia c. 14 2f.) enthalten
Ursprfingliches und sind religionsgeschichtlich sehr
jnteressant. Aber alles flbrige — und nament-

II: Acta Thomae c. Ill; syrischer Text: Bevan
Texts and Studies V 3, Cambridge 1897. G. Hof-
mann Ztschr. f. neut. Wissensch. IV). So werden
auch die ubrigen litorgischen Stiicke rait ihrem
entscfaieden gnostischen Charakter in diesen Zu-
sammenhang gehOren. Und wieder haben wir ge-
rade hier noch in unmittelbarer Lebendigkeit die
Verehrung der Mtfztjg bezw. der IlaQ&bos (c. 6 der

1545 (inostiker UnostiKer l&4t>

Acta liegt ursprtinglich ein Kultlied, das die Hoch-
zeit der B;immelsg0tter feiert, zugrande). Auch
die ganze Schule des Valentinianismus kniipft,

wie das noch von der Quelle des Irenae-os erkannt

ist, an die entwickelte Form der .Gnosis' an. Es
bleiben iiberhaupt innerhalb des Gnostizismus nur

wenig selbstandige Typen stehen, vor allem die-

jenigen G., bei denen zwar die Annahme der

Sieben nachzuweisen ist, doch keine Spur von der

94), endlich ein 'Avafiazixdv JIavXov (ebd. 38, 2)

und das (koptische) Apokryphon Ioannis.

Zu erwahnen ist noch, daB die G. eine Reihe

yon Propheten verehrten, deren Zeiten sie, wie es

scheint, in die Uranfaiige verlegten (Uroffen-

barung!). Hierher gehort Barkabbas (Epiph. 26, 2.

Phil. 33 = Hippolyt); die Namensbildung ist aTa-

maisch (Barkabbas und Parchor auch bei den

Basilidiauern); Martiades und Marsianos (Epiph.

Verehrung der MfjTtjQ sich findet : Satornil, Kerinth, 10 40, 7 = Marsanes im anonymen koptisch-gnosti-

Karpokrates, dann die entschiedenen Dualisten

Basilides, Marcion {auch Bardesanes) und einige

andere (Baruchgnosis lust ins usw.).

13. Aus der Darstellung geht endlich von

neuem hervor, daB die ,Gnosis' eine religiose

Bewegung ist, die mit dem Christentum ursprting-

lich rein gar nichts zu tun hatte und die in ihren

Elementen vollig ohne dieses begreifbar wird.

Erst allmahlich drangen zunachst alttestament-

schen Werk. Schmidt 341, 36); Nicotheos

(anonymes koptisch-gnostisches Werk S. 342, 2;

vita Plotin. c. 16. Zosimus bei Reitzen stein

Poimandres 104); vgl. zu dem Charakter dieser

,Propheten' Liechtenhan Offenbarung im Gno-

sticismus 29ff.

Die spezifisch neutestamcntlichen Einflusse in

der Literatur dieser G. sind verhaltnismaBig dtinn

gesat. Ein nachweisbarer nnd zwar sehr starker

liche, dann christliche Einflusse in diese ein. 20EinfluB der kanonischen, neutestamentlichen
f7.. .t™ ^^ \„4-;ir^i n„r.r,ici a a n„fn.n^i.iifln To t_ Evangelienliteratur findet sich, wenn wir davon

absehen, dafi die G. des Irenaeus I 30, llf. mit

Erzahluugen von Geburt des Taufers und Jesu,

Taufe Jesu vertraut sind, erst in der Pistis Sophia

(vgl. Harnack Chronologic a. a. 0.). Die Pistis

Sophia behandelt und zitiert aber auch das Alte

Testament als heiliges Buch. Auch Epiphanius

sagt von semen ,Gnostikern' 26, 6 iQwvxai 8k teal

Tzaiaiq, xai naivfj dta&rjKfi. Da er in diesem Zu-

Zu den im Artikel Gnosis § 4 aufgezahlten Tat-

saclien ist etwa hier noch zu erwahnen, daB

Hippolyt den Euphrates 6 JJs^anxog Refut. IV 2

neben dem Karystier Akembes als heidnischen

Astrologen behandelt und diese zugleich als

aoyjqyol der Peraten V 13 nennt, ebenso wie

Origenes als Stifter der Ophianer einen Euphrates

(VI 28) kennt. Auch ein Uberblick iiber die

Literatur zeigt den verhaltnismaBig geringen

Einschlag des spezifisch Christlichen. Von dem 30 sammenhang eine Form der agyptischen Gnosis

Charakter der Autoritaten der G. Plotins in Por-

phyrius vita Plotini 16 war bereits die Rede,

Weiter sind als Schriften von nicht sicher christ-

lichem Charakter in Anspruch zu nehmen: die

Apokolypse des Jaldabaoth (Epiph. 25, 3. 26, 8)

und die grofie und kleine Symphonie (ebd. 40, 2).

Ebenso vielleicht die mehrfach erwahnten Seth-

schriften (ebd. 26, 8. 39, 5. 40, 2. 7 ; vgl. auch die

Paraphrasis Seths Hippol. Ref. V 22), wenn Seth

seiner Zeit beschreibt, kann die Notiz nicht

wundernehmen.

14. Ubcr die Heimat der G., die Etappen

und den Umfang der gnostischen Bewegung haben

wir nur wenig sichere Indizien, nur dafi ihre

Urheimat Syrien bezw. das mesopotamische Tief-

land ist, kann kaum bezweifelt werden. Deutlich

untcrscheidet Epiphanius einen syrischen Zweig

und einen agyptischen Zweig (26, 3) und leitet

nur ein Deckname fur Zoroaster war (vgl. die 40 einen ihrer vielen Namen Koddtavol aus der

Schriften des Zoroaster vita Plotin. c. 16); mit den

Sethschriften dann auch die der Allogeneis, oder

des Allogenes, die mit jenen in engem Zusammen-
hang stehen (Epiph. 39

:
5. 40, 2. Vita Plotin. 16).

b) Hinzukommen Apokrypha unter alttestament-

lichen Pseudonymen : Apokalypse des Adam (Epiph.

26, 8) ; Evangelium der Eva oder evayys?.tov rf/<;

zeiuthGMo; (ebd. 26, 2. Philastrius c. 33 = Hip-

2vQiaxT) dtd'texTog ab. Der Beiname des Euphrates

des Stifters der ,Ophianer' weist vielleicht auf

Forat Maisan am EuphTat (Brandt Relig. d.

Mandaer 192), jedenfalls behandelt Hippolyt ihn

als orientalischen Astrologen (Refut. IV 2. V 13).

Noch zur Zeit des Epiphanius sind die G. (Ar-

chontiker Haer. 40) in Palastina und Armenien

vorhanden. Lcider wissen wir nicht, wo Celsus

polyt); eine Himmelfahrt des Jesaia ebd. 40, 2 seine G. kennen gelernt hat. Aber der ganze

(man beachte, daB die uns erhaltene Ascensiolesaiae 50 geistige Gehalt der Gnosis (die MrjirjQ, die Sieben,
.-... ...j.p.1. ..i j.__._i. j:. ~:-i-- it: 1 _„*.u K u.\. ^e Beziehungen zu den Mithrasraysterien, auch

die lokalisierbare Gruppe der eng verwandten

Simonianer [vgl. auch Bardesanes]) weisen nach

Syrien (Samarien) bezw. nach Mesopotamien.

Dann ist die Gnosis nach Agypten gedrungen

(Apokryphon Ioannis, Pistis Sophia, die ubrigen

koptisch-gnostischen Schriften, Strationiker des

Epiphanius). Hier scbon wird Valentin durch sie

_., ., ^ beeinfluBt gewesen sein. Aber mit Valentin mufi

bus an Maria: Naassener bei Hippolyt Refut. V 7 60 auch die gnostische Bewegung fruhzeitig nach

eine Auffahrt durch die sieben Himmel enthaltl;

eine Apokalypse des Abraam (die im Slavischen

erhaltene Abrahamsapokalyse enthiilt gnostische

Elemente), ein Apokryphon des Moses (beide bei

Epiph. 39 , 5) ; funf gnostische Oden Salomos
zitiert die Pistis Sophia, c) Als neutestament-

liche Autoritat hat Maria (wekhe?) eine besondere

Rolle gespielt — es gab 'EgcorfoEi; {iiEyd).ai xai

ptixQai) ftlaQias ebd. 26, 8, Uberlieferung des Jaco-

p. 134, 79f. und das noch nicht edierte koptische

Evangelium Mariae — . Ein Fewo. Maolag bringt

Fabeleien aber Zacharias im Tempel (Epiph.

26, 12). Maria (nnd Salome) spielen auch in der

Pistis Sophia eine Hauptrolle. Hinzukommt die

noch unedierte koptische Sophia Jesu, ein Evan-
gelium des Philippus (Epiph. 26, 11), Iodas (Iren.

I 31, 1) , Thomas (Hippolyt. Retut. V 7 p. 140,

Rom gedrungen sein, so daB Irenaeus oder schon

seine Quelle mehrere ihrer Schriften kennen lernen

und exzerpieren konnte. Noch im 3. Jhdt. finden

wir sie in der Umgebung Plotins. Ihre letzten

Auslaufer hat sie in Palastina (Armenien) und
Agypten.

15. Literatur, vgL den Art. Gnosis, dazn
R. A. Lipsius Die ophitischen Systemc, Ztschr.
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f. wissensch. Theol. 1863. Zur Pistis Sophia und
den verwandten koptisch-gnostischen Schriften:
Pistis Sophia ed. Petermannn-Schwartze ISSOff.
C. R. KOstlin Das gnostische System d. Buches
Pistis Sophia, Theol. Jahrb. 1854 I. II A. Har-
nack Texte und Unters. VII 2, 1891 fiber das
gnostische Buch Pistis Sophia. C. Schmidt Teste
u. Unters. VIII 1. 2, 1892: Gnostische Schriften
(Text, Ubersetzung und Einlg. tfer Schriften des
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Gobaiinlum,, Station der rOmischen Strafie im
westhchen Britannien (Itin. Ant. 484. 6 Qobanwio.
Geogr. Eav. 427, 3 Bannio) zwischen Isca (s. d.)
und Viroconium (s. d.), den Entfernungen und
dem Namen nach dem heutigen Abergavenny ent-
sprechend (CIL Vn p. 43). [Hiibner.]

Gobazes, Konig der Lazen, hatte seinen Sohn
zum Mitregenten gemacht. Urn das J. 456 fuhrten
die Eomer Krieg gegen ihn und stellten bei den

griech. christlichen Schriftsteller der crsten drei
Jahrhundcrte; koptisch-gnostische Schriften Bd. I
1905 (Zitate im Text nach Kapiteln und Seiten
dieser Ubers.); derselbe S.-Ber. Akad. Berl. 1896
und Philothesia, Paul Kleinert dargebracht 1907
S. 315—336 (Apocr. Johannis). Uber die G.
Plotins: C. Schmidt Textc u. Unters. N. F. V 4:
Plotins Stellung zum Gnosticisinus und kirchl.

Daraufhin dankte er ab und wurde nach Constanti-
nopel beschieden (Prise, frg. 25. 26 = FHG IV
102). Spater scheint er wieder etwas Feindliches
unternommen, wahrscheinlich aich von neuem des
Konigtums bemachtigt zu haben, kam aber 166
nach Constantinopel und wufite sich dort Ver-
zeihung zu verschaffen (Prise, frg. 34). Dabei
wurde ihm der heilige Daniel Stylita als grofitesCanton, fioit.enatein Pohnandres"^ 20W^^^^g*£2$ ^von*inT^E. Schwartz Nachr. d. Ges. d. Wissensch., _Got- Mhrend verehrt (Sim. ?ieta|hr. Tit. S DaTstyl.tingen 1908, 128. [Bousset]

t
Guoteas. 1) Sohn des Glaukos aus Knidos.

Teilnehmer an den Soterien in Delphoi als tiaTg
XOQevr^g km KXswvda <%. (269/8), Wescher-
Foucart Inscr. de Delphes 6 Z. 29.

2) Sohn des Glaukias aus Tenedos. Teil-
nehmer an den Soterien in Delphoi als avijg Xo-
Qsvrrig ijil NtKoddfiov ag%. (270/69), Wescher- - ,

Foucart 5 Z. 34. [Kirchner.] 30 IndoSerm - Anz - XVII 111) Oaubaruva zu lesen,

urn 410 in dagegen nach F oy ZDMG LII 599. LIV 360 Gau-

31 bei Surius VI 950). " [Seeck.]"
Gobel (7bve rai^, Madobakarte), s. Gebal

^r
* _p)- [Benzinger.]
Gobolitis (Joseph, ant. II 1, 1 u. a.) s. Geba-

lene - [Benzinger.]

Gobryas, persischer Namen, nach Justi (Ira-

nisches Namenbuch lllff., ferner ZDMG LIII 90,

Goar, Ahvnenhauptling, brach U111 ^ LW m
Gallien ein (Greg. Tur. II 9) und bewog 411 den
Iovinus, in Mainz sich zum Kaiser ausrufen zu
lassen (Olymp. frg. 17 = FHG IV 61). Vielleicht
1st er identisch mit dem ungenannten Alanenktfnig,
der in widerwilligem Bimdnis mit den Goten 414
Vasates belagerte, aber von seinem Freunde Pau-
linas beredet, rait den Biirgern der Stadt Frieden
schlofi und ihnen seine Gattin und seinen Sohn
a,S GeiseIn stellt.. V^^^^iO^SS^^^^

bruva (ebenso Bartholomae Al,tiran. Worterb.
482). Die von Justi vorgeschlagene Gleichung
des Namens mit griech. fiovyopfiog wurde von
Foy mit Erfolg bekampft, doch ist die von ihm
bevorzugte Bedeutung ,kuhbrauig

f
mit Stierbrauen

begabt' problematisch. Zuletzt wurde der Namen
von Justi (Indog. Anz. a. O.), der seine fruhere
Ansicht fallen liefi, mit griech. fiovxoXog geglichen

„ .
[Seeck.]

Goaria (Ptolem. V 15, 24), Ort in Syrien in
tier Palmyrene

; moglicherweise ist identisch damit
Cehere der Tab. Peut. (s. d.); der Lage und dem
Namen nach das heutige Kara, nordostlich von
Damaskus. Andere Formen des Namens sind
Coara, Xo^onaga, Gomoara, Xogoxaga, Xovaxaga
in den kirchlichen Listen (Le Q.uien II 848)
In der Kirchengeschichte des Mittelalters ist der

r>eri ie»J, ll. Benzmerer.l sisrh^n FAilin«i»liT.-ft™ ,-~i n n . n ;.^ .:„ T»„t_._
Berl. 1889, 22. [Benzinger.,

Goaris, nach Ptolem. VII 1. 32 der nord-
hche der beiden Flufiarme, in denen sich die
Nanaguna an der Westkuste Vorderindiens ins
Meer ergiefien soU. Die Nanaguna (s. d.) ist die
Tapti, die bei Surat miindet und im Vindbja-
gebirge entspringt. Der Strom bildet kein Delta.
avoW aber flieBen unmittelbar siidlich seiner Miin-
dung eine Eeihe kleiner Ktistenniisse ins Meer,

Babyl. Ku-bar-ra (NR. kl. 1), Ugbaru (Nabuna
1

ld-Annal. c. Ill Z. 15), Gufmru (ebd. 20. 21);
neusus. Qauparma (Bh. § 54 Z. 109, NE, c),

dazu Foy ZDMG LII 130, 2. Im Griechfschen
rQjfigvt]c bei Herodot, Plat. Axioch. 12, Plut.
de adul. 40, bei Xenophon Fc^gvag. Die histo-
risch bekannten Trager des Namens bebandelt
A. v. Gutschmid Kleine Schriften III Iff.

1) Sohn des Mardonios (Mardunija), Bh. ap.
\'t\ nan R KA fii\\ &.** A^ .4«^^.A u An ,l^_ „ii

Mer ein groBes FluUdelta vor sich zu haben
Dann dnrfte der G. einer von jenen Kiistenfiussen

Gobaeum s. Gabaeum.
Gobannitio, Arverner, Oheim des Vercing«-

toni, suchte 702 = 52 dessen AbfaU von Bom
jn* wwilt zu hindern (Caes. beU, Gall. VH
4t 2)* [Mttnzer.j

sischen Keilinschriftcn vgl. Dareios), ein Perser
aus dem Stamme der Patischoreer {PatimvariS,
IlaTEiozogeig bei Strab. XV 727, dazu Mar-
quart Philol. Suppl. VI 640. 647. Ed. Meyer
Gesch. d. Altert III 21), NR. ap. und nensus. c,

bab. 1. Jedesfalls war er altadeliger Herkunft;
die herkommliche, noch von Prasek (Gesch. d.
Meder u. Perser I 203ff.) vertretene Ansicht, er
sei einer der persiscben Stamnifiirsten gewesen,so dfaK A\* TTfl 8f«,ft,^™ 1

• "r-""-"^ "' ^i, bK1 Kluer uer persiscnen fitamnilursten gewesen,

fursten zweifelhaft ist (Ed. Meyer a. O. Ill 34).
Unter Kyros war G. Statthalter von Gutium (uber
diese Landschaft Spiegel ZDMG XXXII 717.
Hagen a. O. 245ff. Streck Ztschr. f. Assyr. XV
272), bekleidete also einen mit Rucksicht auf Kyros
Absichten gegen Babylon ungemein wichtigen
Posten. Das Vertrauen, welches Kyros auf ihn
setzte, bewanrte G. vollauf bei der Eroberung
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Babylons (539) j uber seine Eolle dabei sind wir

durch die Annalen Nabuna' ids unterrichtet (am
besten herausgegeben von Hagen in Delitzsch-
Haupts Beitragen zur Assyriologie II 205ff.).

Nachdem am 14. Tisri Sippar eingenommen wor-

den war (das richtige Datum ervriesen von Ed.

Meyer Forsch. z. alten Gesch. II 468ff.), erschien

G. am 16. Tisri vor Babylon, das sieh ihm ohne

Widerstand ergab; Nabuna5

id wurde gefangen

genommen. Doch scheint es nach dem allerduigs

schwer verstandlichen Passus c. Ill Z. 17ff. der

Annalen, daB sich in Esakkil noch babylonische

Truppen behaupteten, die unter dem Befehl von

Nabuna'ids Sohn Belsarusur standen und von G.

eingeschlossen wurden. Am 3. Marcheschwan

hieIt Kyros seinen Einzug; in seinem Auftrag

setzte G. in Babylon Statthalter ein. Bald darauf

(11. Marcheschwan) wandte sich G. gegen Bel-

sarusur und totete ihn; damit war Kyros unbe-

stritten Herr von Babylon. Die Erziihlung He-

rodots I 191 und Xenophons (Kyrop. VII 5, 8ff.)

von Babylons Einnahrae durch Ableitung des

Flusses ist, obwohl sie wenigstens zum Teil bei

neueren Gelehrten Beifall fand, wohl nichts mehr
als ein romanhafter Zug (vgl. Ed. Meyer Gesch.

d. Altert. I 606); auch die Erwiihmmg des G.

(Gobaris) bei Plin. n. h. VI 120 beweist nichts

daffir. Noch weniger ist die Eolle, welche G. in

Xenophons Kyropadie spielt, fiir die Geschichte

nutzbar zu machen; C. F. Lehmanns Aufstel-

lungen in dieser Eichtung (Klio I 341ff., tihnlich

aber gemafiigter bereits Bii dinger S.-Ber. Akad.
Wien XCVII 721 und Marquart a. O. 599)

halte icli fiir verfehlt, besonders seinen Versuch.

G. als Statthalter von Gutium zum babylonischen

Vasallen zu machen.
Marquarts Annahme (a. O. 625ff.), daB G.

von da ab Satrap von Babylonien blieb, ist mit
dem, was wir iiber sein spateres Leben wissen,

nkht vereinbar. G. tritt wieder hervor bei der

Ermordung des falschen Smerdis (Gaumata) ; seine

Teilnahme an ihr war nicht blofi in seiner Stel-

lung bei den Persern, sondern auch darin be-

griindet, daB er mit Dareios doppelte Familien-

verbindung geschlossen hatte: G. war mit einer

Schwester des Dareios verheiratet (Herodot. VII

5) und vermahlte eine Tochter mit Dareios, die

ihm drei Kinder gebar, bevor er noch Konig wurde

(Herod. VII 2). G.s Beteiligung an dem Atten-

tat auf Gaumata, das am 10. Bagayadis (16. Ok-

tober) 521 stattfand (vgl. Dareios, an diesem

Datum halte ich auch nach den ErOrterungen

von Prasek Klio I 27ff. und Weissbach ZDMG
LV 195ff. fest), ist zunachst durch Dareios eigene

Angabe Bh. ap. § 67, neusus. § 54 bezeugt Mit

der bier mitgeteilten Liste der VerschwOrer
stimmt fast ganz Herod. Ill 68ff. uberein; da-

gegen steht bei Ktesias Eclog. 14 eine Liste, in

welcher in einigen Fallen, so auch bei G., die

S6hne statt der Vater genannt sind (Duncker
Gesch. d. Altert. IV 5 252. Keiper Acta sem.

phil. Erlang. I 222ff. v. Gutschmid Kl. Schr.

in 505ff. Marquart a. O. 622ff.) ; in Konse-
quenz dieses Irrtums heifit G. auch Eel. 20 Mar-
donios ,0 jia).atog

l
. Bei Herodot findet sich eine

detaillierte Schilderung der Eolle, welche G. ge-

spielt haben soil : er wird durch Otanes ins Ver-

trauen gezogen und gewinnt hinwiederum Mega-

byzos (III 70); bei der Beratung iiber das Vor-

gehen gegen die Magier erscheint er als Vertreter

entschiedenen Handelns und bestimmt die anderen

dazu (III 73) ; bei der Ausfiihrung des Anschlags

drangen Dareios und er in das Schlafgemach ein,

wohin sich einer der beiden Magier gefliichtet hatte,

G. umfafite ihn in der Dunkelheit und rief Dareios

zu, mit dem Schwerte zuzustofien, ohne Eiicksicht

auf ihn zu nehmen, worauf Dareios den Magier

10 traf. Ebenso berichten Plut. de adul. 4 und Iustin.

I 9, 22. 23. Es ist kein Zweifel, dafi man es in

diesen Berichten mit Produkten der Phantasie

zu tun hat (Maspero Hist. anc. des peuples de

rOrient classique III 673. Prasek Gesch. der

Meder I 281). Die naben Beziehungen des G-

zu Dareios und sein Anteil an dessen Erhcbung
machen es begreiflich, dafi er auch unter diesem

Herrscher eine hervorragende Stellung einnahm;

er wurde zu dessen
?
Lanzentrager (

?
einem der

20 ersten Vertrauensposten am Hot'e (Duncker a. 0.

IV 5 534. Spiegel Erin. Altertumsk. Ill 626,

— Dareios selbst hatte unter Kambyses ihn inne-

gehabt), ernannt (NR. ap. c, neusus. c, bab. 1)

und ist als solcher auf dem Grabmal des KOnigs

in Naks-i-Rustem abgcbildet (Texier Arme"nie

et Perse II pi. 123. Stolze Persepolis II T. 108.

109. Dieulafoy L'art antique de la Perse I

pi. 10). DerUmstand, dafi G. unter Kyros Statt-

halter von Gutium gewesen war, bewog wohl

30 Dareios dazu, als sich spater Susiana auf An-

stiften des . . imaima (Ummaima nach Op pert
und Spiegel Altpers. Keilinschrift.2 109), besser

. . mamita, mamaita (nach Hiising bei Prasek
Gesch. der Meder und Perser II 72, 3 lautet der

Name Atamaita) erhob, ihn mit der Dampfung
des Aufstands zu betrauen; G. nahm ..mamita
gefangen und brachte ihn zum Konig (Bh. ap. col.

V § 69). Diese EmpOrung gehort nach der Reihen-

folge der Ereignisse auf der Behistaninschrift in

40 die Zeit nicht lange vor dem Skythenzug des

Dareios, nach v. Gutschmid um 515, nach

Weissbfich ZDMG LXII 641 mutinafilich nach

dem fiinften Jahrc desKonigs; dagegen setzen sie

Oppert (Le peuple et lalangue des Medes 158;

ZDMG LII 269) und Justi (ZDMG LI 236. 241;

Iran. Namenbuch 111; GmndriB d. iran. Phil.

II 445) in cks J. 510/9. Auf dem Feldzug gegen

die Skythen (wohl 514, nach Ed. Meyer Gesch.

d. Altert. Ill 113 um 512) soil G. die Eatsel-

50 geschenke, welche sie dem Konig zusandten, richtig

gedeutet haben (Herod. IV 132), was jedoch

Pherekydes (frg. 113) einem sonst nicht bekannten

Xiphodres zuschrieb; dann gab er den Rat, den

Feldzug abzubrechen und urnzukehren (Herod.

IV 134). Obwohl diese Erzahlungen einen ganz

maichenhaften Eindruck machen und Herodots

Bericht iiber den Skythenzug uberhaupt historisch

nicht brauchbar ist (s. Dareios. Ed. Meyer
a. O. HI 113fi.). kann man an der Tatsache,

60 daB G.sich in der Umgebung des Dareios befand,

nicht zweifeln. Von da ab verschwindet er aus

der Geschichte. Von seinen Sohnen sind Mardonios

(Herod. VI 43. VII 5. 82) und Arioniandes (Kal-

listhenes frg. 1 bei Plut Cim. 12) bekannt.

Literatur: AuBer den angefuhrten Werken
uoch Duncker Gesch. d. Altert. IV5. Spiegel
Eran. Altertumsk. II. Justi Gesch. d. alten

Persiens und im Grundri6 der iran. Philologie II.
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2) Sohn des Dareios mid der Artystone (Toch-
ter dea Kyros), Befehlshaber der Mariandyner,
Lygier und Syrier (Kappadoker) im Xerxeszuge
(Herod. VII 72). Ob aus der Erwahnung in
Platons Axiochos 12 eine Sendung dieses G. nach
Delos als historisch anzuerkennen ist (wie v. Gut-
schmid a. 0. 4 mcint), darf dahingestellt bleiben.
Justis Annahme (Iran. Namenbuch 111), dieser
G. sei der Vater des Ariomandes gewesen, ist der
Zeitverhaltnisse wegen unmoglich.

3) Persischer Feldherr in der Schlacbt bei
Kunaxa (Xen. anab. I 7, 12). Er wird auf baby-
lonischen Kontrakttafelchcn als Statthalter von
Akkad erwahnt (Prasek a. 0. II 189, 1).

4) Ein Magier, Enkel des bei Plat. Axioch.
12 erwahnten G. Seine historische Kealitat ist
ebenso zweifelhaft wie diejemge des Folgenden.

t
5) In der von einem Alexandrinerherriihrenden

Diadoche der Magier von Zoroaster bis auf Alex-

Chlodwig abgezogen, als sich Gundobad von neuem
erhob, seine alte Hauptstadt Vienne belagerte
und eroberte und den verr&terischen Bruder samt
seinem Anhang toten liefi (Mar. Avent. Chron.
min. II 234 Mommsen. Gregor v. Tours II 32.
33). [Benjamin.]

Godigiselus (so Greg. Tur. II 9; rodiytoxlog
oder roiSiyioHkog die Griechen; vandalische Form
wohl Godagisl', Wrede tiber die Sprache der

10 Wandalen 51), Konig der Vandalen, Vater des
Gundericus und Geisericus (Procop. bell. Vand I
3, 23. Theoph. 5931. 6026. Apoll. Sid. carm. II
359), fuhrte sein Volk aus Pannonien an den
Rhein (Procop. bell. Vand. I 22, 3. 5; vgl. lord.
Get. £2. 115) and starb noch an der rechten
Seite desselben wahrend des Kampfes gegen die
Franken (Greg. Tur. II 9), denn erst sein Sohn
und Nacbfolger Gundericus iiberschritt am 31. De-
zember 406 den Strom (Mommsen Chron. min.

i
ner d

"
G
I-

b* ?^S\
Laert

* ?rooem :
2 (^azu20l 299, 406). Dafi noch er selbst die VandalenMar quart a. 0. 530ff.) erscheint auch ein G.

v. Gutscbmids (a. 0. 4) Identification desselben
mit Nr. 4 ist willkiirlich.

6) In der Anth. Pal. X 18 begmnt das Epi-
gramm mit Fco^qv, Aidovvaog as xal fj rpdeQaaxQia
KvTtgtg xEQiwi xtI. [Swoboda.]

Godagis, altester Sohn des Gentunis, wurde
von seinem Oheim, dem VandalenkOnig Hunericus
(477—484), mit seiner Frau verbannt, Vict. Vit.
H 5, 14. [Seeck.]

Godana, Stadt in Aria; nach Ptolem. VI 17
ganz im Osten der Landschaft, nahc am west-
lichen Ende des Paropanisos und der Quelle des
Areios (Herirud) gelegen. Der Name laSt sich
aus dem Iranischen deuten als ,Rnheplatz der
Kuhe' (vgl. altossetisch dan, neuosset. don, und den
skythischen Volkernamen Issedon). [Kiessling.]

Godas, seiner Abstammung nach ein Gote,
aber vandalischer Offizier. Als Statthalter von

nach Spanien gefiihrt habe (Procop. bell. Vand.
I 3, 2. Theoph. a. 0.), ist also falsch. Ludwig
Schmidt Geschichte der Wandalen, Leipz. 1901,
!9ff- [Seeck.]

Godlat (nb^i>), Name einer Gottheit der Stadt
Bethchur in Mesopotamien (Isaac Antioch. ed.
Bickell 1 214 v, 169), welche vielleicht die Weberei
beschiitzte (Assemani BibL orient. I 327
Anm. 1). [Cumont.]

30 Uodomarus (Godemarus). 1) Jungerer Sohn
des Burgunderkonigs Gundobad. Ob er, wie sein
alterer Brnder Sigismund, der 'die Konigskrone
geerbt hatte, katholisch v^ar, ist zweifelhaft. Die
Nachricht der Vita Sigismundi 4 (Scr. Rer. Merov.
II) ist nach der Natur dieser Quelle wertlos, und
Avitus Ep. 92 erlaubt trotz Binding 184 keinen
derartigen SchluB. Im J. 523 kampfte er an
der Seite seines Bruders in der ungliickliehen
Entscheidungsschlacht gegen die Franker] (Gregor

Sardmien nabm er im J 533 beim Ausbruch des 40 v. Tours III 6), und da er entkam, wahrend Sigis-
Kriesres mitOstrom den Kcms-stitpl nn nn/? snc.lib tn-n-n/i /foin i?ain^ «„ui:~m:^ j- tt-_j. __J?..Krieges mit Ostrom den KCnigstitel an und suchte
bei lustinian urn Unterstiitzung nach. Trotzdem
der Kaiser wirklich 400 Mann zu Hilfe schickte,
unteriag G. schnell dem groBen Vandalenheer,
das Gelimers Bruder Tzazo nach Sardinien fuhrte,
und wurde als Verrater hingerichtet (Procop. bell.
Vand. I 10, 11. 25). [Benjamin.]

Godasa, Stadt in Armenia minor, an der
Stralie Arabissus-Satala, Ptolem. V 6, 20 (7. 4).

muud dem Feind schliefilich in die Hande geriet,
so fiel ihm, als er nach dem Abzug der Franken
sein Reich wieder erobert hatte, von selbst die
Krone zu, die er freilich erst im folgenden Jahr
nach des Bruders Tod ausdnicklich in Anspruch
nahm (Mar. Avent, Chron. min. II 235). Den
unmittelbar folgenden AngrirT der friinkischen
Bruder Chlodomer und Theuderich schlug er durch
die siegreiche Schlacht bei Ve"s^ronce nicder, in

ltin. Ant. \%£, 6{&undux<t, Condom). Lage volligSOder Chlodomer fiel (Chron. min. II 235 Agath
unsicher. R. Kiepert Karte v. Kleinasien B V 13. Gregor v. Tours III 6, der den Franken zu
setzt es vermutungsweise bei Tutmadj, aiidOstlich
von Sivas, an. [Ruge.]

Godegisclus (Godegisel), jungerer Sohn des
Burgunderkonigs Gundiok. Seit dem Tode des
Vaters (nach 473), als die Qberlebenden drei oder
vier Stfhne das Reich teilten, hatte er vermut-
lich seinen Wohnsitz in Genf, wo ihn die Ge-
sandtschaft des hi. Epiphanius von Pavia im J. 494
aufsncbte (Ennod LXXX 174). Neben dem alteren 60 G. redlich fur das Wiedererstarken des gescbadig-
Bruder Gundobad hat er stets eine unbedeutende
Eolle gespielt. Schliefilich suchte er — es bleibt
zweifelhaft, aus welchen Grunden (s. den Artikel
Gundobad) — gegen diesen AnschluB bei Chlod-
ing und schlug an dessen Seite im J. 500 bei
Dgon den Bruder aufc Haupt Wahrend der Ge-
schlagene oach Avignon fluchtete, schlug G. in
Vieniic seinen Wohnsits auf. Aber kaum war

Unrecht den Sieg zuschrcibt). Freilich konnten
nach der andcren Seite die Verluste nicht ein-
gebracht werden, die die gleichzeitige ostgotische
Okkupation des Landes bis zur Isere hin gebracht
hatte (Procop. bell. Got. I 12. Cassiod. var. VIH
10, vgl. Mommsen Einleitung 36. L. M. Hart-
man n Das italienische Konigreich I 220. 244, 4).

In den folgenden Friedensjahren bemiihte sich
T*nn ll/in tiit rt n ^i Wm.H.-. >iA«'.l AwLAM .1^™ ,-„^^T»^J JT_

ten Landes zu sorgen, was besonders die auf dem
Reichstag zu Amberieux bcschlossenen Gesetze
zeigen. Es wurde ffir die aus den nun ostgotisch
gewordenen Landstrichen zuruckgewanderten Bur-
gunder gesorgt und der Friede zwischen beidec Kon-
fessionen eingescharft (Mon. Germ. Hist. Leges
Sectio I Bd. n 1. Const. Ertrarag. XXI 12. 13).
Aber der Untergang des Staats war unabwendbar,
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obgleieh sich schon ror 533 die Regierung Atha- jetzt Marquart ErSnsahr 109. 116. I88j auch
lariehs entschlossen hatte, den Burgundern im Montzka Die Landschaften Grofiarmeniens bei
Interesse der Starkung ihres Reiches und unter rOm. u. griech. Schriftstellern, Separatabdruck
gleichzeitigem Abschlufi eines Biindnisses einen aus zwei Wiener Progr. 1906 II 21).

Teil des in Besitz genommenen Landes zuriick- Die Grenze zwischen Iberien und Armenien
zugeben (Cassiod. var. XI 1 § 12—13). Im J. 533 laBt sich nach Strab. 500 Ende sehr gut er-

erlag das Reich dem Angriff der merovingischen kennen: sie lag genau in der grofiartigen Schlucht
Bruder Chlotar und Childebert in der Entschei- oberhalb von Tiflis, durch die der Kur aus dem
dungsschlacht bei dem belagerten Autun, und Hohlbecken von Gori in das tiefere Tifliser Tal
G., dem es gelang, zu entfliehen, verschwindet lOhinabstiirzt. Zu beiden Seiten der Enge erhoben
seitdem wie der Staat der Burgunder aus der sich nahe der Vereinigung von Kyros und Aragos
Geschichte (Gregor v. Tours III 11. Mar. Avent. (heute Aragwa) die beiden iberischen Grenz-
Chron. min. II 235. Procop. bell. Got. I 13). festungen: gegen Armenien Harmozike auf dem

Literatur: Binding Das burgundisch-roma- sudlichen Kurufer, gegen Albanien am Nebenflufi
nische Konigreich I, 1868. S ecret an Le premier Seusamora. Beide Namen haben sich als geor-
Royaume de Bourgogne 1868. Jahn Geschichte gische Bezeichnungen Armatzicho und Tsitsamuri
der Burgundionen 1874. bis heute in der Gegend, wenn auch nicht genau

2) Jungerer Sohn des Burgunderkonigs Gundiok an den alten Stellen, erhalten (vgl. auch Leh-
(Gregor v. Tours II 28), von dem nicht einmal man n- Haupt Armenien einst und jetzt I 55;
feststeht, ob er seinen Vater uberhaupt_ uberlebt 20 genauere topographische Untersuclnmgen hatLeh-
hat,

^

[Benjamin.] manu leidcr nicht an Ort und Stelle vorgenommen).
Goeratha, s. Giratha o. S. 1368. Da Harmozike zugloich die iberische Hauptstadt
Goesao s. Gaesao o. S. 462. war, so hat die von Artaxias eroberte G. sicher
Gotterbilder a. Kultbilder. erst unterhalb der Tifliser Enge begonnen: der
Gogana, Ankerplatz mit kleiner Ansiedlung oben geschilderte nOrdliche Steilrand des Hoch-

an der Kiiste von Persis, Nearch. bei Arrian. Ind. plateaus bildete die naturliche Grenze der Land-
38. Es ist die Bai von Bender Kongnn im Per- schaft und Armeniens gegen Iberien. Ebenso
sischen Golf, mit guter Rhede; die Kuste ist wohl cntspricht es der vorher angedeuteten natarlichen
angebaut. hat treffliches Trinkwasser und Dattel- Konfiguration des Plateaus, da6 sich der hier an-
palmen. Der Flotte Nearchs wurde das Ein- 30 gesiedelte, vorarmenische Stamm (der Gogari, ^vie

laufen durch Ebbe und Untiefen erschweri Der wir ihn nennen durfen) ostwarts bis ans Ufer der
Name mag iranisch sein, zusammengesetzt mit Kura hinabgezogen hat. In der geographischen

(Kuh). [Kiessling.] Beschreibung Strabons (528) erscheint sogar das
Gogaraei, indischer Volksstamm nach Plin. Hohlbecken von Tidis als der wichtigsto und

n. h. VI 76. [Kiessling.] nennenswerteste Teil der G.; Strabon schildert
Gogarene ist seit dem 2. Jhdt. v. Ohr. niird- sie geradczu als einen der ^Aairsg' (Hohlbecken),

licho Grenzmark Armeniens gegen das kauka- die zwischen den /moTziSia' (Hochplateaus) ein-
sische Konigreich Iberien. Vorher gehmrte es den gesenkt liegen. Er rechnct sie als solchen zu den
Tberern, Strab. 528 Ende: 'Ifir'jQatr Si- zrjv re jiag<a- bluhendsten Landstrichen Armeniens, nur der
QEiav tov ITagvadgov xal x^v XooSyvyv »a( rcoya- 40 oberen Araxesebene (Eriwan) und der Sakasene an
Qt)vi}v neQav ovoav tov Kvqov, d. h. vom iberischen der Kura gegeniiber Albanien nachstchend. Das
>Standpunkt im Siiden der Kura. Dadurch be- ganze Land sei ein einziges Ackerfeld, mit zahl-
stimmt sich die allgemeine geographische Lage der reichen Obstgarten und Waldungen immergriiner
Landschaft; sie cntspricht wesentlich dem west- Baume; sogar die Olive gedeihe hier undnatiirlich
lichen Teile des georgischen Konigreichs innerhalb im tJbernuB Wein , der nur auf den Hochflachen
der grofienKurkrummung nahe dem Querriegel des schlecht fortkomme. Das sind hochst uberra-
Meskischen Gebirges, der das armenische Stufen- schende Angaben fur uns, die wir die Ebene von
und Plateauland (ogoxedia in guter geographischer Eriwan und die Tiftis henachbarten Striche an
Anschauung von Strab. 528 Anfang genannt) mit der Kura als ode, vflllig baumlose Steppen
dem Kaukasosverbindet.dieWasserscheide zwischen 50 kennen. Sie sind es also erst seit dem Mittel-
Phasis und Cyrus bildend, — ein ausgesprochenes, alter geworden ; vorher hatten kunstliche Be-
meist weit iiber 1500 in erhobenes Hochplateau, wasserung und rationelle Bodenpfiege das Stra-
dem Gebirge und Einzelberge aufgesetzt scheinen

;

bon paradiesisch erscheinende Landschaftsbild her-
das den siid-nordlich gerichteten Oberlauf des Kur vorgezaubert. Und sorgsamen Ackerbau und mit
auf seiner Hochfliiche triigt und nach Xorden mit ihm verbunden eine nicht geringe allgemeine
einem sich stark aufwolbenden, zusammenhangen- Kultur hatten schon die 10 000 Griechen in Ar-
den Rand steil und unzuganglich gegen das menien vorgefnnden, das Erbe offenbar aus der
iberische Hohlbecken von Gori abfallt. wahrend Epoche der K6nige von Urartu. Die ausgepragte
auf der Ostseite von dem Tifliser Hohlbecken aus immergrune Mittelmeerflora verliert sich im Osten
die wilden Seitentaler der Kura nicht leichte, aber 60 Trapezunts mehr und mehr ; nur gewisse Lor-
doch fur den Verkehr hoehbedeutsame Zugiinge beerarten dringen ins Innere vor und seteen im
6ffnen, in deren einem die Eisenbahn von Tiftis Gouvernement Tiflis mebrfach die Macchien an
nach Aleiandropol und Kars emporklimmt. Die den Berghangen zasammen. Da aber Strabon
allgemeine Lage charakterisiert Steph. Byz. kurz von immergruuen Baumen spricht, scheint es not-
und treffend : x<oei°v f***a£v KoXxatv xai 'IjiyQoov. wendig anzonehmen, dafi im Altertum auch die
Die'Identitat der G. mit der 14. Provinz Gugark* Steineiche, die heute nor noch das kolchische
der altarmenischen Geographic ist unzweifelhaft Randhugelland in lichterem Hochwald bekleidet,
nnd langst von Kiepert erkannt worden (vgl. auf den inneren Landstrichen des kaukasiachen



Isthmus heimisch war. Xhnlich stent es um
den Olbaum. Wild und in Strauchform ist die

Olive uber die Steppenregionen fast des ganzen

Vorderaslen verbreitet, vom Pangab bis Trans-

kaukasien und Krim, aber Olivenbau gibt es nir-

gends mehr in Armenien. Da ihn aber auch

Moses von Chorene (p. 610) fur die der G. be-

nachbarte und gleichfalls bis an die Sura rei-

cbende Provinz Uti ausdriicklich bezeugt, so

mussen wir glauben, daft sich der Olbaum mit 10

dem allgemeinen Niedergang der gesamten arme-

nischen Kultur aus den verOdeten und zu Steppen

herabgesunkenen Talbeckcn zuriickgezogen hat.

Vgl. auch Schrader in Hehns Kulturpflanzen7

121.

Im
v
Sudosten stieB die G. an den Gau Saka-

sene (Sakasan) der Provinz Uti; dieser umfaBte

den Nordabhang des Gokcaiplateaus bis zum Kur
binuntcr (s. Sakasene); die Grenze mag in den

Bergen uber dem AkstafatluB verlaufen sein, in 20
dessen Tal die beriihmte PoststraBe nach Eriwan
hinubergeht. Sakasene ist nach dei Ptolemaios-

karte der Sirakene (s. d.) benachbart, in der man
den alten Gau Sirak der Provinz Airarat erkennt,

den vom Arpacai durchflossenen Distrikt mit der

alten Stadt Ani, siidwarts von Alexandropol sich

ausdehnend. Da anderseits das Hochplateau von
Alesandropol die Fortsetzung des oqojisSiov der

Gogaii bildet, so wird die Siidgrenze G.s gegen
Sirakene annahernd in dem Bergzug nordlich der 30
russischen Stadt tlxiert. Im Siidwesten mtissen

die Taochoi die Nachbarn der Gogari gewesen
sein, wenigstens zu der Zeit, als die 10 000 Grie-

chen ihr Gebiet durchzogen. Da die Hellenen

aus dem Taochenland an den unteren Coroch
gelangten, ist es notwendig, diesen Stamm bis

an die oberste Kura ^ auszudehnen. Folglich

endete die G. etwa am Caldyr GjoL Der Haupt-
ort des Hochplateaus war Caspiae bei Akhal-

kalaki; ein anderer Ort hieB Apulum, dessen 40
Name in dem Briiderpaar der isoliert aufragen-

den Berge Abul fortlebt Als Gaue der G. diirfen

Thriare und Thasie gelten, von Plin. n. h. VI
29 genannt; denn beide sind sichcr im Westen
und Siidwesten von Tiflis zu lokalisieren , der

erste armenisch Threlk
f

(georgisch Thrialethi),

der andere arm. Tasir (vgl. Hiibschmann Die

altarm. Ortsnamen 354). Uber das Verhaltnis

von G. zu Obarene s. d. [Kiessling.]

Gold (zQvodg, aurum). I. Geschichtliches 50
fiber Verbreitung und Verwendung. Wenn
in der Reihenfolge, in der die alten Volker, und
zwar ebenso die oricntalischen wie die europaisehen,

die Metalle nach ihrem Werte ordneten, das G.

an erster Stelle kommt, was bekanntlich auch
seinen mythologischen Ausdruck in der Sage der

verschiedenen Zeitalter gefunden hat, so ist es

dabei nicht bloB der materielle Wert, der dies

Metall als das schOnste und zugleich als das
outer alien den Alten bekannten seltenste an die (jq

erste Stelle ruckt, sondern es liegt dafur auch
eine historisehe Berechtigung vor. Denn ohne
Zweifel ist das G. dasjenige Metall, das die

Volker der alten Welt (und von der neuen gilt

es nicht minder) zu allererst kennen und bearbeiten

gelernt haben. Das h&ngt zunachst damit zu-

«ammen, dafi es sich in der Regel gediegen vor-

findet and nicht erst metallargischer Verfahren

zur Gewinnung bedarf , und dafi es ferner, weit
es meist an der Oberflache zu Tage liegt;, schon
von irtih'an auffiel und leicht gewonnen werden
konnte, und endlich damit, daB es seiner leichten
Schmelzbarkeit und Dehnbarkeit wegen auch
muhelos zu bearbeiten war.

Es ist selbstverstandlich , dafi die Vfilker-

schaften, auf deren Gebiet G. vorkam oder die in

Verbindung mit andern, G. grabenden Volkern
standen, viel fruher das Metall kennen lernten^

als diejenigen, bei denen das nicht der Pall war.
So war denn lange bevor Griechen und Italiker

von G. etwas wuBten, dies den Agyptern, Ohal-
daern, Babyloniern bekannt und wurde bei ihnen
verarbeitet; der Reichtum der orientalischen

Fursten, wie noch in historischer Zeit der Lyder-
und Perserkonige , war, soviel man audi mit
Ubertreibung in den Berichten der Griechen
rechnen mag, jedenfalls ganz ungeheuer. Und
wie von diesen unermefilichen Schatzen, so erzahte
man sich in Griechenland auch die abenteuer-

lichsten Marchen von der Gewinnung des kost-

baren Metalles. Die Sage von den G. grabenden
Ameisen, die wir zuerst bei Herod. Ill 102 finden,

wurde noch in der Kaiserzeit erzahlt und geglaubt
(Plin. 51 111, vgl. XXXIII 66. Pomp. Mela III

62), und wie diesen fabelhaften Berichten vielleicht

wirkliche, nur ganzlich mifiverstandene und ent-

stellte Tatsachen zugrunde liegen (vgl. Blumner
Technologie IV 11, 2), so haben neuere Gelehrte
auch in der Sage von den Arimaspen, die das
von Greifen bewachte G. rauben (Herod. Ill 116
auBert sich daruber recht skeptisch; vgl. IV 13.

Paus. I 24, 6), einen nur wunderbar ausge-

schmiickten Bericht iiber G.-Bergbau treibende

nordische Skythen erkennen wollen (s. Art. Ari-
m asp en).

In den altesten schriftlichen Zeugnissen, die

uns iiber griechische Kultur vorliegen, in den
Homerischen Gedichten, spielt das G. im Besitz

der Fursten und Edeln eine wichtige Eolle; und
daB darin eine alte Tradition vorliegt. dafi einst

wirklich in prahistorischer Zeit in Hellas viel G.

in furstlichem Besitze war, das haben die Funde
der goldenen Schmucksachen , Becher, Masken
usw. in den Grabern von Jlykenai, in Vaphio
und anderwarts geniigend bestatigt-, um von den
G.-Funden Im alten Ilion , als von asiatischem

Boden herruhrend, nicht in reden. Wir diirfen

daher, obschon andere Statten der agaischen Kul-
tur, wie Tiryns und Kreta, derartige G.-Funde
nicht ergeben haben (was sehr begreiflich ist, da

es sich hier um Palastruinen , dort um nie ge-

plunderte Graber handelt), fur die sog. mykeuische
oder agaische Xulturperiode einen bedeutenden
G.-Keichtum im Besitz der Konige voraussetzen,

den sie sich jedenfalls vom Orient oder von

Agypten sei es durch friedlichen Kauf, sei es

durch Kriegszfige (die Sage vom goldenen VliefJ

deutet wohl auf solche bin) erworben haben
mochten. Immerhin empfand man wohl auch
damals den groBen Gegensatz zwischen dem gold-

reichen Orient und dem goldarmen Hellas: es ist

ein Lykier, der seine goldenen Waffen gegen die

ehernen des Achaers tauscht (Horn. II. VI 235).
Aber wie sich die allgemeinen Kulturverhalt-

nisse, wie sich Bauart und Ennst, Staatsein-

richtung and Lebensweise in den Jahrhunderten

nach der sog. doiischen Wanderung umgestalteten
und schlichter und armlicher wurden, so hatte

zu Anfang des letzten Jahrtausends v. Chr. offen-

bar auch der G.-Besitz in Griechenland erheblich

abgenouamen; denn daB die Homerische Dichtung
gerade darin nicht die Gegenwart schildert,

sondern Beminiszenzen aus der Tradition vor-

bringt und wohl auch ausschmuckend iibertreibt

(wie im Palast des Alkinoos), das ist allgemein

zugegeben.. Griechenland selbst war arm an 10 Lepr. bei Athen. XI 465 B). Aber erst nachdem
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stets unter seinem Kopfkissen aufbewahrt haben,
so daB er wohl nur diese eine besitzen mochte.
Immerhin finden wir im 5. und 4. Jhdt. v. Chr.

verschiedene Erwahnungen, die uns zeigen, dafi

goldenes Trinkgcschirr sich damals sowohl im
Besitz der Gemeinden (Thuc. VI 32, 1. Plut.

Alcib. 13. Ps.-Andoc. in Alcib. 29), wie in den
Handen wohlhabenderPrivatleutebefand (Demosth.
XXVII 10 p. 819. Plut. Ale 4. Harmod.

G.-Minen, da die von Siphnos wohl nur der

kleineu Insel selbst zu Wohlstand verhalfen,

iibrigens auch friihzeitig erschOpft waren (Paus.

X 11, 2; vgl. unten im II. Abschnitt). Fursten,

die durch Gewalt oder Sparsamkeit grofie Schatze

aufhaufen konnten, gab es nicht mehr; der Pri-

vatmann hatte nicht die Mittel, G. oder goldene

Gegenstande in grofierer Menge zu enverben.

Langere Zeit hindurch war daher Griechenland

durch die phokischen Kriege, bei denen der Tempel
von Delphi seiner meisten Schatze beraubt wurde,

G. in groBen Mengen fliissig geworden war, wurde
das Edelmetall in Hellas haufiger (Diod. XVI 56
gibt das damals zu Geld gemachte Q-. der Kroisos-

Geschenke auf 4000 Talento = 104 784 kg an;

vgl. Athen. VI 2ol C : /.istci ds n)v Asly&v vtzo

tpcoxscov xazdtyyjtv aavta za toiovra dayUeiar
Ei?^(psv

}
und ebd. D: ovXrjMvtos- yovv rov nv$t-

arm an G. (Athen. VI 231 C bemerkt, Anaximenes 20 xov isgov i'jto r&v <i>a>xt,xcbv tvq&vvcov inUa/nyfe

von Lampsakos babe die Beriihmtheit des goldenen
Halsbandes der Eriphyle erklart 81a to andvtov

slvai tots xQvalov JiaQa xotg "Ekfojoi) ; das meiste

war damals als Geschenk fremder Fursten in den
Tempelschatzen zu finden, besonders in Delphi,

wohin Alyattes und Kroisos ihre groBartigen G.-

Geschenke gesandt hatten, ferner in Olympia;
auch in Grofigriechenland bargen die Tempel
ahnliche Reichtiiraer (vgl. was Liv. XXIV 3, 6

ziaga ToI$"EV>qoiv 6 '/gvaog), und noch mehr war
das der Fall nach den Kriegen Alexanders (Athen.

ebd. E : voxeqov <)e tov ueyiotov 'AXeZjdvdgov rovg

&x rijs 'Acta; •&?]0avQovg avelofivvcv drhsdsv 6

tcazci, Ilirdaoov evQvotievrjs jt2.ovto$; vgl. Arrian.

anab. Ill 18, 10. Diod. XVII 70, 3. Curt. V
6, 2. Plut. Ales. 24).

Fiir unsere Eenntnisse des G. bei den Etrus-
kern sind wir bei dem Mangel schriftlicher Nach-

Yom Tempel der Hera bei Kroton berichtet). 30 richten" lediglich auf die Graberfunde angewiesen.
Diese Tempelschatze mit ihren G.-Barren und
G.-GefaBen, selbst mit den darin aufgestellten

chryselephantinen Gtitterbildern , waren zugleich

fur die Staaten eine Art Kriegsschatz, von dem
man, wenn die andern Geldmittel ausgingen,

Gebrauch machte (vgl. die Kede des Perikles bei

Thuc. II 13, 4f. Schol. Ar. Ran. 720; von dem
G.-Reichtum des Parthenon geben die Schatzver-

zeichnisse eine Vorstellung; s. Boeckh Staats-

In den altesten Grabern fehlt es ganzlich; in den
Tombe a pozzo der jiingeren Villanova-Periode

tritt es vereinzelt und noch sehr selten auf,

wahrend es in den Tombe a fossa haufiger wird
und sowohl vergoldeter Bronzeschmuck wie gol-

dene Schmucksachen sich in den Grabern finden

(Martha L'art etrusque 82. 101). Diese altesten

Goldsachen scheinen allerdings noch fremder Im-
port orientalischer Provenienz zu sein , wie das

haush. d. AthenerS II 131ff. Michaelis Der 40 auch bei den meisten G.-Funden in den Tombe
Parthenon 288f£). Aber hievon abgesehen war
nicht viel G. im Lande (s. Boeckh a. a. O. I

6f.); nicht ohne Grund hat so manchesmal das
persische G. seine unheilvolle Rolle in der grie-

chischen Politik gespielt. Als die Spartaner im
6. Jhdt. an der Statue des amyklaiiscben Apollon
das Gesicht vergolden lassen wollten, konnten sie

das dafur nStige G. in Griechenland nicht auf-

treiben und muBfcen es bei Kroisos kaufen (Theop.

a corridojo der Fall ist (Martha a. a. O. 105f.

557. O. Miiller-Deecke Etrusker II 263).

Allein schon friih ward die Kunst der G.-Arbeit

in Etrurien heimisch und wurde bald so vervoll-

kommnet, dafi schon Erzengnisse des 7. Jhdts.

eine ungemein entwickelte Technik aufweisen

(s. G. Karo Sulle orifecerie di Vetulonia, in

Milanis Studi I 235ff. II 97ff.) und auch nach
answarts exportiert wurden (iiber etruskische

bei Athen. VI 232 A; nach Herod. I 69 hatten 50 Funde im kampanischen Kyme s. Pellegrini
sie das G. fiir die Statue des Apollon Pythaeus ™ J -' T -~—* "^TTT "rtij

'
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auf dem Thornax verwenden wollen, und Kroisos
habe es ihnen auf ihre Anfrage zum Geschenk
gemacht; nach Paus. Ill 10, 8 hatten sie es zwar
fiir diesen Apollon von Kroisos bekommen, aber
fiir den amyklaiiscben verwendet) ; und als Hieron
von Syrakus dem delphischen Apollon einen Drei-
fuB und eine Nikefigur aus reinem G. stiffen

wollte, da schickte er umsonst in ganz Hellas

Monum. dei Lincei XIII 20 If. Karo Bull, di

paletn. ital. XXX Iff.). DaB man seit jener Zeit

reich an G.-Schmuck war, lehren die damit meist
wohlversehenen Graberfunde (O. Miiller a. a. O.

I 225, 56 a nimmt sogar an, daB ursprunglich un-

geheure Mengen vorhanden gewesen sein miissen,

da fast alle Graber im Mittelalter gepliindert

worden seien). Woher die Etrusker das dafur

erforderliche G. bezogen, wissen wir nicht, doch
herum, um das nQtige G. zu kaufen, bis es seinen 60 ist es wahrscheinlich, dafi sie die in Norditalien
Abgesandten gelang, es in Korinth von einem
gewissen Architeles zu erwerben, der es wahrend
langer Zeit in kleinen Partien gesammelt hatte
(Theop. a. a. O.). Auch die Fursten waren also
damals noch nicht in reieherem G.-Besitz ; soil

doch noch Philipp von Makedonien, der Vater
Alexanders d. Gr., wie Duris bei Athen. 231

B

«rz&hlt (vgl. PUn. XXXUI 50), eine goldene Schale

belegenen G.-Gruben (z. B. bei Vercellae) aus-

beuteten, die dann die ROmer wcgen des reicheren

Ertrages der spanischen Minen aufgaben (Strab.

V 218. Plin. XXXIII 78. XXXVII 202; dafi die

Gallier in Norditatien viel G. ffirderten, sagt
auch Polyb. IT 17).

Im alten Rom war G. lange Zeit eine Selten-
heit, wie ja bekanntlich selbst der Silberbesitz
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.der rOmischen Patrizier noch zur Zeit der Punischen

Kriege so gering war, daB einmal die karthagischen

Gesandten bei jeder Mablzeit, zu der sie einge-

laden waren, dasselbe von Hans zu Haus geliehene

SilbeTgeschirr Torfanden (Plin. XXXIII 143). Zwar
trug man in Kom seit altester Zeit G.-Scbnruck,

wie uns die Graberftmde lehren, den man, wie

andere Erzeugnisse der Kunst und des Kunst-

geweibes, vom Orient oder yon den benachbarten

Etruskern beaog ; G.-Schmiede finden sich bereits

unter den altesten, der Zeit des Numa zuge-

schriebenen Ziinften (Plut. Numa 17) ;
goldene

Einge waren scbon im J. 32 i das Abzelchen der

Eitter (Liv. IX 78). Aber das hielt sich doch
immer noch in sehr bescheidenen Grenzen, und
nur der Staatsschatz verwahrte G. in Barren und
Miinzen in groBeren Mengen. So konnte der

Staat im J. 390 den Galliern einen Tribut von
1000 Pfund G. (heute etwa einem Werte von

915 000 Mark entsprechend) entrichten (Liv. V
48, 8. Diod. XIV 116, 7. Plin. XXXIII 14. Plut.

Cam. 28), nach andern Berichten sogar das

Doppelte (Dion. Hal. XIII 9, 1 gibt 25 Talente

an, also 2000 rQmischc Pfund ; ebenso viel Varro

bei Non. 228, 12). Nach Plin. XXXIII 55 waren
im J. 157 v. Chr. im Staatsschatz in G.-Barren

17140 Pfund (19905000 Mark im Wert); durch

die beutereichen Feldziige in Syrien, Makedonien,
Karthago waren die G.-Vorratc des Staatsschatzes

immer mebr angeschwollen (vgl. liber die G.-

Depots des rthnischen Aerariums Hultsch Metro-

logies 300, 3). Sowohl durch die Beutc dieser

Feldziige als durch den Besitz der in den ver-

schiedenen eroberten Landern im Osten und Westen
belegenen G.-Bergwerke nahm aucb der Besitz

der Privaten an goldenem Scbmuck und Hausrat
immer mehr zu; und wenn in der Notlage des

zweiten Punischen Krieges die Lex Oppia vom
J. 215 den G.-Schmuck der Fraucn auf eine

halbe Unze (18 Va £) Gewicht beschrankt hatte

(Liv XXXIV 1, 3), so waT dies Gesetz schon

zwanzig Jahre darnacb auf das sturmisehe Drangen
der Frauen, obschon unter dem Widerspruch des

rigorosea M. Porcius Cato, wieder aufgehoben
worden (Liv. a. a. O. 2ff. Val. Max. IX 1, 3.

Plut. Cato 8) , und zur Zeit des Plautus war
reicher G.-Schmuck bei den Frauen ganz allge-

mein (vgl. Plaut. Epid. 226). Mit dem steigenden

Luxus in der ganzen Lebensfuhrung nahm in den
letzten Jahrhunderten der Kepublik und noch viel

mehr in der Kaiserzeit aucb der Gebrauch von
G.-Schmuck iiberhand (s. Marquardt Privatleb.

der Rom.2 70 Iff.), wahrend freilich goldenes EB-
und Trinkges chirr, das im Orient sehr ublich und
von dort an die Hofe der Diadochen gelangtwar
(Athen.V 193 D. 194ff.), zwar bei Privaten aucb
zu finden war (s. z. B. Mart. II 43, 11. 53, 5.

Ill 26, 2. 31, 4. XIV 97), aber doch wesent-
lich im Gebrauch des Kaiserhofes und einiger

besonders reicher Leute (vgl. Friedlander
Sittengesch.5 III 105f.), da die Bestimmung
des Tiberius, dafi Privatleute nur bei Opferhand-
hingen goldene Gerate benutzen sollten {Tac. ann.
H 33. Cass. Dio LVII 15, 1), nicht Btrenge auf-

recht erhalten worden zu sein scheint (es bezog
sich vielleicht auch nur auf massive Gef&fle, da
Tac von vasa auro solido spricht), vgL Sen.

ep. 87, 7: divitem Ulum pittas, quia aurea su-

pelle& etiam in via sequitur. Manil. astr. V 293

:

iam vescimur auro); aber erst unter Aurelian
wurde es wieder allgemein gestattet (Hist. aug.

AureL 46, 2). Immerhin wird die Verwendung
goldenen Tafelsgeschirrs aufierhalb des kaiser-

lichen Hofes selten gewesen sein; die inschrift-

lichen Erwahnungen von Sklaven, die als praepositi
iiber das aurum esearium oder potorium gesetzt

waren (CIL VI 8732f.) oder fiber das noch kost-

10 barere, mit Edclsteinenbesetzte aurumgemmatum
(ebd. 8734ff.), beziehen sich auf den kaiserlichen

Haushalt. Der Luxus, G. zu Wandverkleidungen
zu verwenden , der im Orient seinen Ausgang
genommen (einen Keflex davon finden wiT in der
Odyssee im Palast des Alkinoos, VII 86ff.) und bei

den Diadochen Nachfolge get'unden hatte (vgL
Liv. XLI 20, 9 von Antiochos Epiphanes), hatte

schon im letzten Jahrhundert der Republik, wenn
aucb vorerst noch nicht im Privathause, begonnen,

20 indcm im J. 58 M. Aemilins Scaurus den oberen
Teil des von ihm erbauten Theaters mit tabulae

inauratae (wohl mit G.-Blech uberzogene Holz-

tafelung) ausschmiickte (Plin. XXXVI 114), und
bis ins Pabelhaftc scheint diese Verschwendung
in der darnach benannten domus aurea Neros
getrieben worden zu sein (Suet. Nero 31 in ceteris

partibus euncta aura lita
f
distincta gemmis unio-

numque conchis erant. Tac. ann. XV 42), ja

derselbe Kaiser bedeckte einmal das Theater des

30 Pompeius fur einen einzigen Tag mit G.-Blech,

um dadurch semem Gast, dem armenischen Konig
Tiridates, zu imponieren (Plin. XXXIII 54). DaB
sich aber dieser Luxus nicht blofi auf Offentliche

Bauwerke und Kaiserpalaste beschrankte, diirfen

wir aus den Worten des Plinius ebd. 5.7 inde

transiere in camaras quoque et parietes> qui

iam et ipsi tamquam vasa inaurantur schliefien.

Der Brauch , die aus Holz oder Elfenbein ge-

schnitzten Kasettendecken , die lacunaria oder

40 laquearia, zu vergolden, war zur Zeit des Plinius

auch in Privathausern ganz verbrcitet (ebd. kique-

aria, quae nune et in privatis domibus auro
teguntur, post Carthaginem eversam primo in

Capitolio inaurata sunt censura L. Mummi);
da6 die Mode schon viel friiher aufgekomraen,

zeigt Hor. carm. II 18, 1 non ebur neque aureum
mea rcnidet in dorno lacunar, und sonstige

haufige Erwahnungen auch aus spaterer Zeit

fehlen nicht (Sen. controv. II 9, 11 ; Sen. ep. 90,

50 9. 114,9. 115, 9. Sid. Apoll. ep. II 10 v. 8).

Endlich war gleichfalls vom Orient gekommen
die Verwendung des G. in der Weberei und
Stickerei. G.-Brokate, die bcreits das alte Testa-

ment erwahnt und die seit alter Zeit in Persien

und Lydien heimisch waren (Curt. Ill 3, 18.

Diod. XVII 70, 3. Joh. Lyd. de mag. Ill 69),

haben jedenfalls schon fruh zu den Exportartikeln

des Orients gehfirt, denn in Unteritalien werdeu
sie bereits zur Zeit des Pythagoras erwahnt

60(Iustin. IV 20, 11), fur Rom schon um den Aus-
gang der KOnigszeit (Plin. a. a. O. 62 tunica

aurea triumpJmsse Tarquinium Priseum Verrius
dooet); in Griechenland sind sie seit Alexander
d. Gr. und den Diadochen allgemeiner geworden,
waren aber sicherlich schon vorher bekannt ge-

wesen (Athen. V 196F. Chares ebd. XII 538 D.
Plat. Demetr. 41). JBs ist daher ein Irrtum,
wenn Plin. Yin 196 die ErBndung, G. in <Je-
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weben zu verwenden, dem KCnig Attalos von

Pergamon zuschreibt: aurum intexere in eadem
Asia invenit Attains rex, unde nomen, Attalicis

(wiederbolt XXXIII 63); es kommt daher, daB

er die G.-Wirkerei in der Gewandung von der in

Teppichen und Vorhangen unterschied und letztere

des Namens Attalica wegen fiir eine Erfindung

der Attalen hielt, wahrend die Benennung daher

kommt, daB durch die Erbschaft Attalos III.

das rOmische Volk Besitz erin zahlreichcr solcher

kostbarer atdaea wurde (vgl. Marquardt a. a. O.

534f.). G.-Wirkereien , in Teppichen und Yor-

hangen wie in Gewandung. werden in der Kaiser-

zeit, namentlich bei den Dichtern, nicht selten

erwahnt (Verg. Georg. II 464; Aen. Ill 483.

VIII 167. Ovid. met. Ill 556; ars am. II 299.

Senec. ep. 90, 45 u. sonst) ; doch handelt es sich

dabei meist urn eingewirkte Verzierungen oder

angewebte G.-Borten (vgl. Yates Textrin. anti-

quor. 366ff., wo Belegstellen zu finden sind), nicht

um ganz goldgewirkte Stoffe, die wohl immer
nur unsinniger Luxus einzelner Personlichkeiten

des Kaiserhofes geblieben sind (Plin. XXXIII 63

von Agrippina. Suet. Calig. 19. Hist. aug. Heliog.

23, 3). Wahrscheinlich ist die Technik, die an-

fanglich wohl nur im Orient heimisch war, spater

auch im Occident eingefuhrt worden, obschon es

mOglich ist, dati das Material, namlich die dazu

verwendeten G.-Faden (iiber deren Herstellung

im IV. Abschnitt zu sprechen sein wird),

auch spater noch importiert und nur verarbeitet

worden sind. DaB das Mittelalter, namentlich

fur Fursten- und Priestergewander, Gebrauch und
Technik der G.-Brokatevom Altertum ubernommen
hat, ist hinlanglich bekannt.

II. Vorkommen. Wir besprechen nun die

Orte, an denen die Alten G. gewonncn haben,

wobei wir fur ausfiihrlichere Nachweise, auch aus

neuerer Literatur, auf Blumner Technoi. und
TerminoL IV lOff. verweisen. In Afrika stammte

das G., das vornehmlich von den Ag}rptern und
Earth agern erworben und verarbeitet wurde,

Griechen und Romem aber wohl nur indirekt

zukam, wesentlich aus jenen Landern, die die

Alten mit dem allgemeinen Namen Aithiopien

bezeichneten, d. h. aus Nubien und Abessvnien

(Herod. Ill 114, vgl. 23. Strab. XVII 821. Diod.

I 33, 3. Plin. XXXVII 55), besonders aus den

Bergen zwischen Nil und Rotem Meer (Plin. VI
189; Tiber die Wiederauffindung von Minen
s. Blumner a. a. O. 13, 2). Auch Ober-

agypten hatte an verschiedenen Stellen G.-Lager,

doch berichten die griechisch-rGmischen Quellen

nichts NaheTes dariiber, weii sie jedenfalls keine

sichere Kunde davon hatten, wahrend aus agyp-

tischen Inschriften mehrere Ortschaften als Pro-

duktionsplatze oder Bezugsorte bekannt sind

(s. Lepsius Abh. Akad. Berl. 1871 I 85ff.).

Auch uber die Lage des im Alten Testament
genannten goldreichen Ophir ist man aus den
alten Quellen nicht unterrichtet ; man sucht es

bald an der Ostkuste sudlich vom Eoten Meer,

bald in Sud-Ostafrika, wahrend andere uberhaupt
nicht an Afrika, sondern an Arabien oder Indien

denken (s. Soetbeer Das Goldland Ophir, Berlin

1880. K. Peters Das Goldland Ophir Salomos,

Miinchen 1895).

In Asien ist zttnachst Arabien, teils durch

goldhaltige Fltisse (Agatharch. peri pi. mar. Eubri

95 p. 183 MOller. Diod. Ill 45, 5. Strab. XVI
777), teils durch Bergwerke (Agatharch. a; a. O.

96 p. 185. Diod. a. a. 0. 7. Plin. VI 150) fur

den G.-Bedarf der Agypter und PhOnizier von

Bedeutung gewesen; doch sind die Kachrichten

dariiber etwas fabelbaft und vielleicht stark iiber-

trieben. Den reichen Fursten Vorderasiens hat

jedenfalls das goldreiche Indien viel von seinen

lOMetallschatzen geliefert, aber auch da sind die

alten Schriftsteller nicht naher unterrichtet (vom

G. des Ganges Plin. XXXIII 66); man wufite

nur Unbestimmtes von einer Halbinsel Chryse

(Ptolera. I 13, 9. 14, Iff. u. o\ Anon, peripl.

mar. Erythr. 63 p. 303 Muller), in der man hcute

die Halbinsel Malakka vermutet , wo G. in den

Hohenziigen des Innem und in den FluBan-

schwemmungen der Kiiste vorkommt (s. X^vafj

Xeqovvtjoos). Noch weniger waT man unter-

20richtet iiber die G.-Gruben des nordlichen Asiens,

im Altai und in Sibirien, deren Ertrage jedenfalls

auch den orientalischen FurstenhOfen zuflossen;

sie werden wohl alle zusammen unter denen in-

begriffen, die man dem Skythenlande zuschrieb

(Herod. I 115. IV 10. 71. Strab. XI 518). Flufi-

G. lieferte sowohl der Oxus (Ps.-Arist. mir.

ausc. 46 p. 833b 13) als die Fliisse Karmaniens

(Strab. XV 726. Plin. VI 98). G.-Bergwerke

hatte Armenien (Strab. SI 529. Procop. bell.

SOPers. I 15 p. 77 Bonn.), und das FluB-G. von

Kolchis, das zur Sage vom goldenen Vliefi Ver-

anlassung gegeben haben sollte (Strab. XI 499),

war auch in historischer Zeit noch beriihmt

(Appian. Mithrid. 103. Plin. XXXIII 52). In

Kleinasien war Lydien goldreich (Herod. V 49.

Plut. de mul. virt. p. 262 D), und zwar fand

man G, hier teils in Minen im Tmolos und Sipy-

los (Strab. XIII 591. XIV 680. Plin. XXXIII
126), teils als Schwemmg-G. im Paktolos und

40Herraos (Herod. I 93. V 101. Athen. Ill 203 C.

Plin. a. a. O. 66), namentlich die Dichter preisen

oft diese goldreichen Strome, obschon der heute

noch sprichwortliche Paktolos schon zur Zeit

Strabons kein G. mehr fuhrte (Strab. XIII 626.

Dio Chrys. or. XXXIII p. 401 M.); vgl. Soph.

Phil. 394. Anth. Pal. IX 423, 4. Dion. Per. 831

u. sonst; namentlich bei den romischen Dichtern

sind Erwahnungen des Flusses, der deshalb auch

Chrysorrhoas hiefi (Schol. Apoll. Rhod. IV 1300.

50 Plut. de fluv. 7, 1. Eustath. zu Dion. Per. a. a. O,),

sehr haufig. Auch die G.-Gruben am Tmolos

waren zu Anfang der Kaiserzeit schon erschopft

und verlassen (Strab. XIII 591). In Mysien

hatten bereits die Phonizier die spater auch nicht

mehr ergiebigen Gruben von Atarneus in der

Troas betrieben (Strab. XIV 680), und ebenso

spielten die bei Abydos, Kremaste und Astvra

belegenen (Xen. hell. IV 8, 37. Strab. XIII 591.

XIV 680) und die von Lampsakos (Theophr.

60 de lap. 32. Plin. XXXVII 193) im spateren

Altertum keine Eolle mehr.

In Europa war auf griechischem Boden (da

die Erwahnung von G.-Gruben in Thessalien bei

lustin. VIII 3, 12 wohl auf Verwechslung mit

dem benachbarten Makedonien beruht und ebenso

das angebliche Vorkommen von G. in den Silber-

gruben Laurions beim Schol. Arist. Equ. 1093
und Hesych. s. AavQsta nach allgemeiner An-
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nahme auf Irrtum) lediglich die kleine Insel

Siphnos, wie oben erwahnt, goldhaltig (Herod.

Ill 57), und ihre Bewohner erfreuten sich daher

geraume Zeit eines bedeutenden Wohlstandes
(Pans. X 11, 2. East, zu Dionys. Perieg. 525.

Suid. s. Sttpvioi), von dem noch heute ihr Schatz-

haus unter den TrUmmern von Delphi Zeugnis
ablegt (danach haben sich die Zwcifel von Neu-
mann-Partsch Physikal. Geogr. von Griechenl.

223, der bei den Nachrichten der Alten Uber- 10

treibung annehmen wollte, als nicht gerechtfertigt

erwiesen); aber die Gruben, von deren einstigem
Bctrieb sich noch jetzt die Spurcn crkennen lassen

(Bursian Geogr. v. GriechenL II 479), waren
schon fruhzeitig erschopft (Paus. a. a. 0.). Auf
Thasos hatten bereits die Phonizier gegraben.

und Herodot sah die Gruben anscheinend noch
im Betrieb (VI 46f.) , doch fehlen Erwahnungen
aus spaterer Zeit. Am ergiebigsten unter den
G.-Grubcn der Balkanhalbinsel waren die thra-20
kisehen, deren Betrieb anch schon auf die PhO-
nizier zuriickging; die Minen von Skapte Hyle,
die langere Zeit im Besitz der Thasier waren,

bis sie sie urn die Mitte des 5. Jhdts. an die

Athener verloren (Thuc. I lOOf. Plat. Cim. 14.

Thuc. IV 105, 1 geht nicht auf Besitz des Thu-
kydides, sondern nur aufdasEechtder Ausbeutung,
das er crworben hatte, die Bergwerke selbst waren
Staatseigentum s. Eoeckh Staatshausb. d. Ath.3

I 380n°.); das thrakische G. war bei den Kampfen 30
in jener Gegend ein Hauptbeweggrund (Curtius
Griech. Gesch. Ill 424f.). Zu nenneii ist ferner

Datos, an der Kuste gelegen, mit sprichwortlichem
G.-Reichtum (Herod. IX 75. Strab. VII 331),
die bei Krenides, dem spateren Philippi, bele-

genen Bergwerke namens Asyla (Strab. a. a. 0.

Appian. bell. civ. IV 106), die unter makedo-
nischem Besitz jahrlich mehr als 1000 Talentc

abwarfen (Diod. XVI 3, 7. 8,6; vgl. Ps.-Arist.

mir. ausc. 42 p. 833 a 28). Sodann lagen dort40
die Minen des Pangaion Gebirges (Herod. VII
112. Strab. a. a. 0. und XIV 680) und der G.
fuhrende Hebros (Plin. XXXIII 66). In Make-
donien hatten die Fursten reiche Ertrage aus den
kSniglichen Bergwerken am Bermion und in

Pierien (Strab. XIV 680. Ps.-Arist. a. a. 0.

47 p. 833 b 18), sowie von denen am Strymon
und in Paionien (Strab. VII 331. Ps.-Arist. a. a. 0.

45 p. 833b 6; vgl. Liv. XXXIX 24, 2. XLII 12, 9.

52, 12), die nach der Eroberung des Landes die 50
Romer betrieben (Liv. XLV 18, "8. 29, 11. 40, 2).

In Italien gab es, wie oben erwahnt, an ver-

schiedenen Punkten des transpadanischen Galliens

G., vornehmlich bei Aquileia, dessen Minen sehr

lohnend waren (Polyb. bei Strab. IV 208),- bei

Padua, wo sie zur Zeit Strabons nur oberflachlich

betrieben wurden (V 218), bei Vercellae und
Victumulae in der Nabe von Placentia (ebd. Plin.

XXXIII 78). Auch gab es hier goldhaltige
Flusse wie den Durius im Gebiet der Salasser60
(Strab. IV 205) und den Po (Plin. a. a. 0. 66.
Strab. IV 208). Das ubrige Italien aber hatte
nirgends G.-Lager; die Notiz, dafi dereinst auf
den Pithekusen, den Inseln im Golf von Neapel,
G.-Grnben gewesen seien, muB sehr in Zweifel
gezogen werden; Strabon, der es V 247 be-
nch tet, schreibt ihre Ausbeutnng den Eretriern
Tind Chaltddiern zn, bemerkt aber, die Bewohner

waren wegen Erdbeben und vulkanischer Aus-
briiche ausgewandert. Auf jeden Fall finden sich

weder auf Ischia noch auf Procida heute Spuren
von G, Sehr goldreich war abeT Spanien (Strab.

Ill 146. Diod, V 36, 2. Plin. Ill 30. IV 112), wo
die Minen und G .-Waschereien , die schon die

keltischen Ureinwohner ausgenutzt hatten, der
Eeihe nach von PhOniziern, Karthagern (Sil. It.

XV 497) und ROmern betrieben wurden und unter
letzteren dem Fiskus, der die meisten im Besitz
hatte (Strab. Ill 148) , sowie einzelnen pri-

vaten Eigenttimern (Tac. ann. VI 19) sehr reiche

Ertrage abwarfen. Unter den FlQssen sind es

vornehmlich der Tajo mit seinen Nebenfi&ssen
(Plin. IV 115. XXXIII 66. Mela III 8), der G.
fiihrte und deshalb von den romischen Dichtern
ebenso gern zitiert wird wie der Paktolos (Catull

29, 19. Ovid. am. I 15, 34; met. II 251. Mart.
I 49, 15. V 19, 12. X 16, 4 n. 8. Iuy. 3, 55. 14,

299 u. a. m.); ferner der Duero (Sil. Ital. 1234,
die einzige Nachricht, die aber wohl auf Wahr-
heit beruhen kann, s. Durius). Unter den Berg-
werken sind vornehmlich die in Asturien und
Cailaecien belegenen anzufiihren, im Gebiet der

Artabrer (Plin. XXXIII 78. Lucan. IV 298. Sil.

It. I 231. Poseidon, bei Strab. Ill 147), wes-
lialb asturisches oder callaecisches G. outers

erwahnt wird (Flor. II 33 [IV 12], 60. Sil. It. II

602. Plin. XXXin 80. Mart. IV 39, 7. X 16, 3.

XIV 95, 1). Die Minen Lusitaniens (Iustin. XLIV
3, 5) in Hispania Baetica (Turdetanien) waren
ebenso reich an G. wie die Flusse 'an Schwemm-
G. (Strab. Ill 146), zumal bei Corduba (Sil.

It. Ill 401), Cotinae (Strab. Ill 142) und im
Gebiet der Bastetaner und Oretauer (ebd. 156).

Anch Gallien besaB im Altertum viel G., und seine

Bewohner galten als reich an G.-Besitz (Diod. V
27,1, vgl. Plin. XXXIII 14); Fundstatten lagen am
Nordabhang der Pyrenaen im Gebiet der Tekto-

sagen (Strab. IV 187f.) und Tarbeller (ebd. 190);

sodann gab es welche in den Cevennen (ebd. Ill

146) , und auch einige Flusse waren goldreich

(nach Auson, Mos. 465 der Tarn; vgl. Diod. a. a. 0.),

was auch von Fliissen der Schweiz berichtet wird
(Poseidon, bei Athen. VI 233 D). In Mitteleuropa

sind die Donaugegenden am ergiebigsten , deren

Gruben in :der Kaiserzeit zumeist dem Staat ge-

hOrten; wir erfahren namentlich von G.-Wasche-
reien in Noricum (Strab. V 214), und noch
ergiebiger waren die heute noch ertragreichen

Gruben Daciens und Moesiens, also im heutigen

Ungarn und Siebenbiirgen , von denen sogar

Herodot schon dunkle Kunde gehabt zu haben
scheint (IV 104 von den Agatbyrsen). Und da6
die Dacier selbst hier schon G, gefordert haben,

erweisen neuere Forschungen (Teglas in der

Ungar. Revue 1889, 352). Von den E6mem
wurden sie anfanglich verpachtet (Hirschfeld
Untersuch. auf d. Gebiet d. rOm. Verwaltungs-

gesch. I 76f.), spater aber vom Staat selber

exploitiert, woriiber uns die dort gefundenen
Inschriften mehr Auakunft geben als die Schrift-

quellen (s. CIL HI 213ff. und vgl. Brand is

o. Bd. IV S. 1973). Die dalmatischen Minen
(Stat. silv. IV 7, 14) waren eben falls fiska-

lisches Eigentum (Flor. II 25 [IV 121, 12.
Plin. XXXIII 67; vgl. CIL III 1997), und das-

selbe war in der Kaiserzeit der Fall mit den
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G.-Bergwerken in Britanuien (Strab. IV 199.
Tac. Agr. 12); uber Reste alter G.-Gruben in
England s. Hiibner Rh. Mus. N. F. XII (1857)
347. XIII (1858) 363. Bliimner a, a. 0. 28, 2.

III. Gewinnung fs. Bliimner a. a, 0. llOff.).

Da das G., wie mehrfach erwahnt, in zwei For-

men vorkommt : als Berg-G. im Gebirge und als

Schwemm-G. im Flufisand oder in goldhaltiger

Erde, so war auch seine Gewinnung eine ver-

schiedenartige. Die xgvaeta oder aurariae wie 10
die Statten der G.-Gewinnnng mit allgemeinen

Namen hieBen, waron demnach entweder ^otow-
Qv%sia (Agatharch. a. 0. 24 p. 124 M. Anon,

peripl. mar. Erythr. 63 p. 303 M. Strab. V 218.

XV 706. Corp. gloss, lat. II 26, 52), aurifo-

dinae (Plin. XXXIII 78. Dig. Ill 4, 1 pr. Corp.

gloss, lat. a. a. 0.; ebd. 568, 42) oder ^oycro-

nXtoia (Strab. Ill 146. V 214; eine entspre-

chende lateinische Bezeichnung gibt es nicht).

Diese beiden Methodcn charakterisiert Strab. 20
III 146 kurz und richtig mit den Worten: 6 8h

%Qvab$ ov fi£rak?.everai fiovov alia xai ovQsrai,

wobei er dann von letzterer wieder zwei Arten
des Vorkommeii3 unterscheidet : ir ro~g avvdyoig

zoxoig und iv roT$ smxlvoroig ; in jenen ist das

G. nicht sichtbar am Tage liegend, in diesen

macht es sich durch seinen Glanz bemerkbar.
Daher kommt Plinius, der diese beiden letzten

Arten, Flufi-G. und goldhaltige Erdc, auseinander-

halt, dazu, drei Arten des G.-Gewinnens zu unter- 30
scheiden, XXXIII Q6 aurum invmitur in iwstro
orbe . . . tribus modis : fluminum ramentis ....

alio modo puteorum serohihus effoditur mit in
ruina montium quaeritur. Wir besprechen nun
zunachst das Verfahren, durch das das Metall
aus dem goldhaltigen FluBsand, der a/a/uos oder

yxiftttos zQvolTis (Herod. Ill 102. Strab. a. a. 0.
Plut. cup. div. 7 p. 526 B; Poll. VII 97 «ara-
Xqvoos jpafifiog) , arena aurifera (Plin. IV 115)
und aus der goldhaltigen Erde, yfj vji6%qvco$ oder 40
xaraxQvoog (Poll. Ill 97 und a. a. 0.), tellus

aurosa (Plin. a. a. 0. 67) gewonneu wurde. Das
war ziemlich primitiv, soweit wir dariiber unter-
richtet sind; denn nur vereinzclte Nachrichten
liegen dariiber vor. In den keltischen und hel-

vetischen G. -Waschereien. in denen Manner und
Frauen damit beschaftigt wurden, wurde der Sand
unter bestandigem Reiben ausgewaschen und so
der Sand von den G.-Kornern geschieden (Posid.
bei Athen. VI 233 D : xal Tama ywaixeg xai 50
dvSgss ao&eveiG ta oco/iara avr tcus ctfifiois vxo~

WyX0VZ£S fiuotaoi xai xXvvavTE$ ayovatv etti t?}v

l&vriv, aus welcher oberflachlichen Beschreibung
man freilich nicht viel entnehmen kann), Bei
goldhaltiger Erde verfnhr man ahnlicn : man grub
namlich, wo man G. fuhrende Erde vermutete,
zunachst auf Probe und untersuchte sie auf den
G.-Gehalt

; ergab die Probe solches, so fuhr man
mit Graben weiter fort und leitete Wasser iiber
die ausgehobene Erde, bis die G.-Kornchen sich 60
sonderten (Strab. Ill 146 rovg avvbQovg (foq^xm
EJiixAv£ovT£g vbaxt otiXtivov zioiovoi to rprjyua,
xai qjQsata d'ogvaaovreg xal aUag zkyyag sm-
voovvzsg jtkvoei rfjg afifiov rov yovoov ix?M/n^d-
vovat. PJin. XXXIII 67, der noch bemerkt, daG
die entnommene Probe bei den Spaniern segu^
tilum, die goldfuhrende Schicht tatutium hieB).

Komplizierter war das Verfahren, das Plin. a. a.

0. 70ff. beschreibt. Man grub namlich an den

als goldhaltig erkannten Stellen unterirdische

Stollen, was sehr umstandlich, langwierig und

gefahrlich war ; stieB man im Erdreich auf Fela,

so sprengte man diesen mit Hilfe des sog. Feuer-

setzens, das bei den Alten unser Sprengen durch

SchieBpulver, wenn auch freilich in sehr unvoll-

kommener Weise, crsctzen mufite (s. Bliimner
a. a. 0. Ill 71). Das zcrtrummerte Gestein wurde

auf den Schultern von Stollen zu Stollen weiter-

befordert, bis es an die MinenSffnung kam. War
der Pels fur die Sprengung zu umfaugreich, so

umging man ihn darch seitlich gefiihrte Stollen-

anlagen. Wenn die vorbcreitendc Arbeit auf diese

Weise erfolgt und das ganze Erdreich des Hiigels

so unterminiert war, so wurden die stchengeblie-

benen Pfeiler (Bergfesten) , die Plinius cervices

fornieum nennt, teilweise weggeschlagen, und zwar

vom inncrsten [ab ultimo) angefangen. Der da-

durchverursachteZusammensturz des Ganxen gebe

sich durch Anzeichen zu erkennen, die ein Wachter
auf der Berghohe beobachte, der sofort durch

Rufe und Zeic-hen die Arbeiter von der Gefahr

benachrichtige und sich selbst in Sicberheitbringe:

dann sturze der Berg mit ungeheurem GetOse

und unter gewaltigemLuftdruck in sich zusammen.
Bei dieser Beschreibung ist freilich manches un-

klar; auf jeden Fall konnte man nicht alle Stiitzen

wegschlagen, weil sonst der Einsturz zu plotzlich

erfolgt ware und der Berg die Arbeiter unter

sich begraben hatte. Aber auf alle Fiille war
die Arbeit eine aufierst gefahrlich e, denn oft ge-

nug erfolgten schon wahrend derselbcn Einstiirze

{sidunique rimaa subito et opprimunt operates,

id iam minus temerarium videatur e profundo
maris petere margarHas atque purpuras). Die

auf solche Art gewonnene gewaltige Erdmasse
mufite nun geschlemmt werden ; das dazu not-

wendige Wasser fehlte aber gerade in jenen Bergen
sehr oft und wurde vom hohen Gebirge her in

holzernen Leitungen, deren Anlage wiederum mit
Lebensgefahr verbunden war. herangefiihrt, manch-
nial aus 100 rOmischen Meilen Entfernung (vgl.

Plin. a. a. 0. 74f., dessen Schilderung an die

,heiligen Wasser' in Talern des WT
allis erinnert).

So gelangte das Wasser in mehrere ubereinander

gelegene und mit Schleusen vcrsehene Reservoirs,

aus denen es mit soldier Gewalt uber das Triim-

mergestein hinweg sich ergoB, dafi das taube

Gestein losgerissen und fortgeschwemmt, das G,-

Erz aber blofigelegt wurde ; man suchte also hier

kiinstlich und auf einmal herbeizufuhren, was in

den Flufibetten auf natiirlichem Wege und all-

mahlich vor sich ging. Freilich wurden durch
das herabstiirzende Wasser auch G.-Partikeln mit-

gerissen, daher fing man unterhalb des Berges in

der Ebene den AbfluB in Graben auf, in denen
in bestimmten Abstanden Reisig von einer ge-

wissen Pflanze eingelegt war, das zwar Schlamm
und Erde durchlieB, das G. aber auffing und fest-

hielt. Diese Graben waren seitlich mit Brettem
verschalt, und wo das Terrain es erforderte, traten

an ihre S telle den Abgrund uberbriickende Holz-

leitnngen, bis zuletzt die ganze Anlage unten am
Meerc miindete, in das der Schlamm und Abfall

geleitet wurde. Das auf diese Weise gewonnene
G. war ein schon reines, der Lauterung nicht mehr
bediirfendes (was die Griechen astvQog xqvoos
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nennen, Herod. HI 97. Diod. II 50, 1. Anth.
Pal. IX 310, 1) ; manchmal ergaben sich Elumpen
von betrachtlicher GrOfie, bis zu 10 Pfund Ge-

wicht (Plin. a. a. O. 77), die man in den spa-

nischen G.-Waschereien palaga nannte, wahrend
die kleineren balux hieBen; ersteres Wort, das

in den Hss. des Plinius meist entstellt ist, ist

sonst nicht nachweisbar; daftir sagt Strab. HI
146, dafi die unter den yjtfy/uaza gefundenen

und die haraentlich aucb die furchtbaren Leiden
der zu diesen Arbeiten verurteilten Kriegsge-

fangenen und "Verbrecber aufierst anschaulich

schildern. Auch hier wurde die Minierarbeit durch
Feuersetzen vorbereitet, dann wurde das gold-

baltige Gestein durch besonders kraftige Arbeiter
mit gewaltigen Hammern zerschlagen und die

Trumraer von Knaben, die in die sehr niedrigen
und schmalen Gauge hineinkrochen , in Siicken

halbpfiindigen Stiicke jzdXai genannt wurden. BaslOhina\is ins Freie befordert {etwa wie heute die

andere Wort kommt in der Form palux (so die

Has. des Martial, s. Friedlander zu Mart. XI
57, 8) in der Bedeutung von G.-Klumpen aufier

bei Mart. a. a. 0. auch Iustin. XLIV 1, 7 vor.

Bagegen wird balluea, das sich bei Veget. mulom.
I 20, 7 (wo es ausdriicklich vom aarum unter-

schieden wird). Cod. Theod. X 9, 4. 19, 3. Cod.

lust. XI 6 (7), 2 und ebd. 1, 1 findet, an letz-

terer Stelle durch griech. xQ-voapftos tibersetzt,

Kinder in den Schwefelrninen Siziliens verwendet
wcrden). Bas goldhaltige Gestein gelangte nun
zu den sog. xojisTg, kraftigen Mannern, die es in

steinernen Morsern mit eisernen Keulen zerstampf-

ten, bis die einzelncn Stiicke nur noch ungefahr
ErbsengrfiBc hatten; diese wurden wiederum in

schweren Handmiihlen von Weibern, deren je zwei
oder drei an jedem der beiden Balken der Miihle

stieBen, klein gemahlen, bis sie in Staub ver-

war also nicht gereinigt und wird auch in den 20 wandelt waren. Dann kamen die sog. oeXayyelg-

Glossen als die noch nicht gereinigte goldhaltige

Erde erklart (d^owsvrog ytj r} to %qvgiov IxfiaX-

Xovoa Corp. gloss, lat. II 254, 53; oder yr\biov

Zpvaov axa-d'aQiaTov, ebd. 263, 8; vgl. 278, 59.

479, 1). Fur kleinere G.-Partikeln ist der Name
striges (iberliefert (Plin. a, a. 0. 62, wo einige

Hss. strigiles haben ; da das wohl auch ein spa-

nisches Wort ist, darf man es mit dera lateini-

schen strix, der Riefelung der Saulen, nicht in

an die Reihe, die durch Waschen die G.-Teilchen

aussonderten, indem sie den gesamten Erzstaub-

auf einer breiten, etwas schrag aufgestellten Holz-

tafel ausstreuten, Wasser dartibcr leiteten und
die dadurch entstehende teigartige Masse mit den
Handen rieben und damit immer so fortfuhren,

daB dabei das Wasser die erdigen Teile vom Brett

herunterspulte , wahrend die schwereren G.-Par-

tikeln daran hiingen blieben. Bies Verfahren
Yerbindung bringen; falls es lateinischen Ur- 30 wurde mehrmals wiederholt, wobei auch Schwamme
sprungs 1st, ware es mit strigmentum — ramen-
tum zu vergleichen, s. Plin. XX 17. Corp. gloss.

lat. II 594, 1). Bas im Reisig aufgefangene G.

wurde in der Weise gewonnen, dafi man das Reisig

trocknete und verbrannte und die Asche auf einem
ausgehobeneB Rasenstuckewusch, wobei das schwe-

rere G. im Rasen hangen blieb, das Aschenwasser
abflofi (Plin. a. a. 0. 77). Tiber die Einrichtung
der G.-Waschereien an anderen Orten erfahren

wir nichts Naheres.

Bas G., das unterirdisch durch bergmiinnische

Arbeit gewonnen wurde, hierj aurum canalieium
oder canaliense, von den eanales genannten Stollen

(Plin. a. a. 0. 68 ; vgl. ebd. 80). Man ging also

durch Stollen, deren sorgfaltige Ausfuhrung man
vielfach heute noch in rOmischen Bergwerken in

Spanien und Ungarn beobachten kann, in das

Innere der Erde, oft bis in sehr bedeutende Tiefe

und mit Seitengangen und Querstollen (Biod. V

zur Anwendung kamen. Nicht alles an dieser

Beschreibung ist klar; man darf aWehmen, daB
auch Siebe zur Verwendung kamen, wie denn
auch Poll. VII 97 dem Schmelzen des G.s ein

diaorjftsiv, dirjflovv, dtaxQivsiv vorausgehen lafit;

vermutlich besorgten das diejenigen Arbeiter, die

XQvcs^Jxratt aurileguli hieBen (Paul. Nol. carm,

17, 269. Cod. Theod. X 19, 3. Corp. gloss, lat.

II 27, 8; dagegen wird ebd. 479, 5 aurilegulus

40 mit zQW(0QvxTr}5 ubersetzt, wesbalb Funck im
Arch. f. lat. Lexigogr. YIII 371 dafiir aurifossor
schreiben mSchte, s. Corp. gloss. lat. Ill 201,

11. 271, 16, jedoch mit Unrecht, da auch der

aurilegulus den aurifossor bedeutet, wie aus
Paulin. Nol. a. a. 0. hervorgeht : e quibus vivum
fodiente verba eruis aurum). In der Hippokra-
tischen Sohrift tieqI hialziqg I 4 (I p. 644 K.)

werden als einzelne Prozeduren angefuhrt k67ix£iv>

TtXvvetv, vr{X£iv jivqi fiaXanq), wiihrend Plin. a. a.

36, 4). Gegen schlechte Luft und sehlagende 50 0. 69 tundere, lavare, urere und molere nennt
Wetter wnrden Luftschachte angelegt, wie das

auch in andern Bergwerken der Fall war (wir

verweisen fur Naheres betreffend Verhaltnisse und
Anlage der Bergwerke bei den Alten auf den
ArtikelMetalla); docli waren diese Einrichtungen
wohl noch sehr unvollkommen, ebeuso wie die-

jenigen, durch die man das Grubenwasser heraus-

schaffte (daB man in den spanischen Bergwerken
die von Vitr. X 6 beschriebene Archimcdische

(molitur ist jedenfalls besser als das mollitur
des Bambergensis). War das G. auf diese Art
gewonneD, so bedurfte es, da es noch nicht ganz
rein, sondern meist noch mit andern Metallen, be-

sonders Silber, vermischt war, noch eines Lau-
terungsprozesses, der durch Feuer erfblgte, was
mit wpew, coquere, conflare bezeichnet wird (da-

her das so gelauterte ygvoog cbieydos heifit, He-
rodot. I 50. II 14. Thuc. II 13, 5. Poll. VII

Schraube anwandte, sagen Biod. V 37, 3 und Po- 60 97 u. s.), eine sehr wichtige Prozednr, auf die

sid. bei Strab. Ill 147; vgl. Blumner a. a. 0.
123ff.). Spezieilere Beschreibung der Arbeit in G.-

Bergwerken erhalten wir nur in Berichten uber
den zur Zeit der Ptolemaer ublichen Betrieb der
G.-Minen in Oberagypten und Athiopien, die bei
Agatharchides PeripL mar. Erythr. (Phot bibL
cod. 250) c 24ff. p. 124ff. MuUer und mit einigen

ErgftnEungen bei Diod. Ill 12A*, erhalten Bind,

die alten Schriftsteller gem anspielen, zumal sie

zu Gleichnissen benutzend. Das Verfahren selbst

hat den eigentumlicheu , seiner Herknnft nacb
dunkeln Namen obrussa oder obry%a (s. Babe-
lon bei Daremberg-Saglio IV 141 j aurum ad
obrussam Suet. Nero 44. Plin. a. a. 0. 59;
in trbertragnng nicht selten, 8. Cic. Brat. 74,
258. Sen, nafc qv. IV 5, 1; ep. IS, 1; daher-

ufoia ia/u

das gelauterte G. auch diesen Namen fuhrt (Pe-

tron. 67, 6; petty im Ed. Diocl. 30, 1; aucb

obryxtim Isid. orig. XVI 18, 2. Corp. gloss, lat.

V 228, 9, oder obryxaium Cod. lust. XI 10, 3.

XII 49, 1). Auch hierfur sind wir wiederum auf

den Bericht des Agatharchides tiber das Verfahren

in den agyptischen G.-Bergwerken angewiesen

;

es ist dasselbe, was man heut Kupellieren nennt,

und das darin besteht, daB durch Zusatz einer

kennen wir das Verfahren nur sehr ungenau. Die
Schriftsteller erwahnen nur das Streichen oder

Reiben des G.s auf dem Stein (Tbeogn. a. a. 0.

Herod. VII 10 a) ; von Anwendung einer Saure,

die man heut auf den Stein gieJBt (Salpetersaure

mit etwas Salzsaure), erfahren wir nichts, obschon

behauptet wird, daB man auf dem Probierstein

nicht bloB vergoldetes Kupfer oder Silber vom
puren G. unterscheiden. sondern selbst die klein-

andern Substanz das G. im Feuer von fremden 10 sten fremden Bestandteile im nicht reinen G. er-

Bestandteilen befreit wird. Darnach bekamen die kennen konnte (uber das goldhaltige Silber, das

G.-Scnmelzer, die s\pr)T<xi, bestimmte Quantitaten vielfach als solches, zumal in der Munzpragung,
des G.-Staubes zugewogen; diese taten sie in ein verwendet wurde, vgl. den Artikel Elektron).
TongefaB, indem sie als Zuschlag nach bestimmten Im allgemeinen vergleiche zu diesem Abschnitt

Verhaltnissen Blei, Salz, Zinn und Gerstenkleie A. Frantz Berg- u. Hiittenmann. Zeitg. XXXIX
beisetzten. Bieser Topfwurde mit genau schlieBen- (1880) off. 41ff. 61ff. 96ff.

dem Beckel verschlossen und die Ritzen noch IV. Verarbeitung. Bie hauptsachlicbsten

obendrein sorgfaltig verstrichen ; dann setzte man Arten der Verwendung des G.s wurden schon im
ihn im Schmelzofen einem fimftagigen , ununter- ersten Abschnitte beruhrt: es sind das sein Ge-

hrochenen Feuer aus. Nach Erkaltung fand man 20 brauch zur Verzierung von Architektur und Archi-

im Tiegel eine im Gewicht dem hineingetanen tekturteilen (Wanden, Becken, Saulenkapitellen,

G. fast gleiehe Quantitat puren G.s, wahrend sich Bachziegeln u. dgl.), zum Schmuck oder zur Her-
die Zutaten verfluchtigt hatten. Diese Beschrei- stellung von Hausratj vornehmlich von M(Sbeln

bung klingt allerdings etwas seltsam, doch war und Gefafien, ferner fur Schmuck aller Art, fur

das Verfahren in den spanischen Bergwerken, Prunkwaffen, in der Skulptur fur statuarische und
nach der Schilderung bei Plin. a. a. 0., ahnlich

;

Reliefarbeiten, in der Textilkunst, endlich in der

man tat hier beim Scheiden des G.s vom Silber Munzpragung. Bie meisten der bei diesen Ver-

(dem sog. Caementationsverfahren) in einen aus wendmigen in Betracht kommenden technischen

einer gewissen (tasconium benannten) Tonart her- Verfahren sind nicht dem G. speziell eigentumlich,

gestellten Tiegel das G. nebst einem Zuschlag 30 sondern aUgemein der Metalltechnik, besonders

von Blei, Misy (einem Nebenprodukt des Kupfers) derjenigen, die auf kunstlerischem und kunstge-

und Alaun (vgl. Plin. XXXIII 60. 69. XXXIV werblichem Gebiete arbeitet, also aufkr der G.-

121. XXXV 183. Strab. Ill 146). Ein drittes Arbeit auch der Silber- und Erzarbeit. Diese
Verfahren, dem heutigen Amalgamieren ent- Verfahren, die sich wesentlich dadurch unter-

sprechend, bediente sich zur Scheidung des scheiden, ob sie das Metall im heiflen fiussigen

G.s vom Silber des Quecksilbers. Man tat das oder im kalten festen Zustande bearbeiten, sind

silberhaltige G. mit dem Quecksilber zusammen das GieBen, Hammern, Treiben, Pressen und
in ein irdenes Gefafi, so daB eine Verbindung Pragen. Von diesen kam das GieBen jedoch bei

beider erfolgte, und schuttelte das GefaB heftig, der G.-Arbeit am allerwenigsten in Betracht. Bie
damit nnreine Beimischungen sich ausschieden ; 40 altesten griechischen G.-Arbeiten, die wir kennen,
dann wurde das Amalgam auf gegerbte Felle aus- die von Troia und Mykenai, sind getriebene oder
geschiittet, durch die Quecksilber abflofi, wah- geprefite G.-Bleche; auch unter den G.-Arbeiten
rend das G. zuriickblieb. So Plin. XXXIII 99, spaterer Zeit konnen wir gegossene nicht nach-
doch ist seine Beschreibung recht unklar und weisen. Am ehesten ware noch GuB anzunehmen
jedenfalls auch unvollstandig, denn es mufite so bei statuarischen Werken, allerdings dann wohl
immer noch eine Verschmelzung von G. und Queck- meist HohlguB, weil massiver GuB bei der Kost-
silber zuruckbleiben, aus der man erst das pure barkeit des Materials eine arge Verschwendung
G. durch Verdampfung des Quecksilbers gewinnen war, die wohl nur da stattfand, wo es mehr auf
konnte. Was sonst noch vom G.-Schmelzen er- den materiellen, als auf den Kunstwert des Werkes
wahnt wird, namentlich betreffs des dabei statt 50 ankam. Bie Blutezeit der griechischen Kunst hat
der Holzkohlen angewandten Strohfeuers (Plin. freilich auf ganz goldene Gotterbilder verzichtet;
XVTJI 99. XXXni 60. 90. Plut. qu. conv. IH sie wahltc daftir die Verbindung von G. und Elfen-
19, 3 p. 658 D), ist zwar sicher authentisch, bein, wobei die goldenen Teile nicht gegossen,
aber so, wie es uberliefert ist, nicht recht ver- sondern getiieben wurden.
standlich und verschiedener Deutung fahig (vgl. Gotterbilder und andere Figuren ganz aus
Blumner a. a. 0. IV 1341). Zur Priifung des G. herzustellen, war im wesentlichen barbarisch,
G.s auf seine Reinheit bediente man sich. abge- zumal im goldreichen Orient ublich (daher hau-
sehen von der durch Archimedes erfundenen Probe fige Erwahnungen im Alten Testament , z. B.
auf das spezi&che Gewicht (Vitr. IX 1, 9ff.), des Jesaia 2, 20). Es ist bezeichnend, daB in Luc.
schon den Alten bekannten Probiersteins (vgl. 60 Iup. trag. 8, wo eine Gotterversammlung einbe-
Jacob bei Daremberg-Saglio I 1548), der flaoa- rufen wird, bei der die erscheinenden Gotterbilder
vitqs Xidog (Hesych. s. v.) oder fidoavog (Pind. auf Befehl des Zeus nach dem Werte des Mate-
Pyth. 10, 67. Theogn. 417. 450. Harpokr. s. v.), rials, aus dem sie bestehen, ihre Platze erhalten
auch Xi&os 'ffQaxXeta oder Avdr} hieB (Theophr. sollen, Hermes bemerkt, es wurden dann nur die
de lap. 4; Xtdog Avdia Bacchyl. frg. 14 [22] Barbareng6tter die Proedrie haben; die griechi-
Bl. Poll. VII 102, der ihn auch Xifiog xQvatrtg schen seien von Marmor oder Erz uud die kost-
nennt), lat. coticula (Plin. XXXIII 126) odex auch barsten waren nur von auBen mit G. belegt, innen
basanites (ebd. XXXVI 58. 147. 157); doch aber hclzern und hobl; Bendis jedoch, Anubis,

Panly-WiBsowa-Kroll VII 50
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Atthifl, Mithras, Men waren oXoxqvcoi xai fiaosig.

Diese agyptischen und orientalischen GOtfcerbilder

galten also for massiv golden; and die alten

Schriftsteller berichten Offers von solchen, nament-
lich von babylonischen. So erzahlt Herod. 1 183
von einem groBen Sitzbild auf goldenem Throne
nebst dabei stehendem goldenern Tische, sowie
von einem andern ebenfalls zu Babylon befind-

lichen, zwolf Ellen hohen Bilde aus massivem

stellen. AHenfalls ware freilich auch denkbar,
daB an den in Betracht kommenden Stellen aqw-
QTJXaros gar nicht in der ursprttnglichen techni-
schen, sondern in der ubertragenen Bedeutung ge-
diegen zu verstehen ist.

Wenn wir auf griechischem Boden goldene
Bildwerke antreffen, so sind es meist Weihge-
schenke in Heiligtflmern, die, wie oben erwahnt,
zugleich eine Art von Schatz reprasentierten; da-

ft., wobci er allerdings vorsichtig hinzufugt , er 10 her sind viele darunter auch als massive Arbeiten
habe das nicht selbst gesehen, aber die Chal-
daer behaupteten es. Diod. II 9, 5 spricht von
drei Getterstatuen (die er Zeus, Hera und Ehea
nennt) im Tempel des Belos zu Babylon, deren
bedeutendes Gewicht (er gibt 800—1000 Talente
an ; das babylonische schwere Talent hat nach
Hultsch Metrologie 398 rund 60,48 kg) es von
vornherein unwahrscheinlich macht, daB es mas-
siv goldene Figuren waren. Plinius (XXXIII

zu betrachten, so die Geschenke des Kroisos in

Delphi, namentlich der Lowe auf den Goldziegeln.
wie das auch die Gewichtsangaben des Herod. I

50 erweisen (die ftfiinXlvftia je 2—2i/
2 Talente);

und wahrscheinlich war das auch der Pall mit
der von ihm dorthin geweihten Statue der sog.

agtoxaxog (ebd. 51). Hier lag ja beim Donator
noch das Bestreben vor, durch besonders wert-
volle Gaben sich dem Gott geneigt zu machen.

82) berichtet, die seines Wissens altesto massive, 20 Ebenso war es wohl mit dem groBen Zeus der„;^+ ™„™^:„ v^i. n. a«.„^ i.„-u„ „ : „i, .-„ Kypseliden in Olympia, der zwar otters nur als

golden erwahnt (Paus. V 2, 3. Diog. Laert. I 7,

2), in andern Nachrichten aber als afpvgrjXaxog

bezeichnet wird (Plat. Phaedr. p. 236 B. Strab.

VII 358. 378. Suid. und Phot. s. Kvxpth-
du>v ava&rjua). Auch hier beweist die Crberliefe-

rung des angeblich an der Figur angebrachten
Epigramms, daB es sich um eine massive Statue
handelte (nach der einen Version, bei Suidas und

nicht inwendig hohle G.-Statue habe sich in

einem Tempel der Landschaft Anaetis (in Ar-
menien am oberen Euphrat) befunden; sie sei

in dem Partherkriege des Antonius entfiihrt und
eingeschmolzen worden (es war vermutlich eine

Statue der Gsttin Anaitis). Indessen diese Sfca-

tuen waren, wenn wir uns auf die Nachrichten
der Alten verlassen diirfen, nicht gegossen, son-

dern gehammert. Diodor bezeichnet jene Werke
als ocpvytjXazu ; Plinius

.
sagt : aurea statua prima 30 Photios, oyvQtjXazQs xoloaoog, nach der andern

omnium nulla inanitate et antequam ex aere
aliqua modo fieret , quam vocani fiolosphyron.

Nun wird allerdings oft angenommen, daB ein

GfpvQrjXaxov oder ein 6X6a<pvoop bezw. oloaqivQatov
(denn beide Bezeichnungen "sind identisch, Phryn.

p. 203 Lobeck to SXootpvqov r'xfiaXe xai tjroi o<pv-

QrjXazov Xeys *} oXootpvparov) auch ein Werk be-

deute, das aus getriebenen Flatten zusammen-
gesetzt, also hohl ist (z. B. Sittl Archaeol. 403);

TtayxQvoeos xoXoaoog). Vielleicht darf man das
gleiche voraussetzen bei den goldenen DreifuBen
und Niken, die Gelon und Hieron von Syrakus
nach Delphi geweiht hatten (Athen. VI 231 F).

Aber im allgemeinen wird man bei Bild^erken
griechischer und rdmischer Proveuienz, die als

golden erwahnt werden. anzunehmen haben, daB
sie nicht massiv, sondern entweder hohl (gegossen
oder getrieben) oder gar blofi vergoldet waren.

allein nachweisbar ist das meines Wissens nir- 40 So wird das von Antiochos Epiphanes geweihte
gends, dagegen uberall, wo sich Bestimmtcs
schliefien la6t, geschmiedete oder gehammerte,
nicht hohle Arbeit gerneint (Aesch. Sept. 798:
Pers. 738. Herod. VII 69. Dio Chrys. or. XLIV
p. 509 M.), und so bedeuten beide Worte (auch
in ubertragenem Sinne) gediegen oder massiv
(Plut. quom. adul. ab am. discern. 24 p. 65 B ; dc
Pyth. or. 29 p. 408 E; de garrul. 17 p. 511 B.
Luc. Dem. enc. 14; die Glossen iibersetzen so-

goldene Gorgoneion an der Siidmauer der Akro-
polis von Athen bei Paus. V 12, 4 schlechtweg
als golden bezeichnet, I 21, 3 aber als imxQvaog.
d. h. mit Goldblech belegt ; die Statue der Phryn

e

in Delphi heiBt ebd. X 14, 7 golden (und so auch
sonst ofters, s. Hitzig Bliimner z. d. St), sie

war aber nach Pint, amat 9 p. 753 F xardy^voog,
d. h. vergoldet (liber den- Unterscliied von im-
XQvaog und xard%Qvoog s. u.). Die Statue des

lidus mit 6X6o(pvQog, 6Zoo<pftQcnog, atpvor'jXazo; s. 50Gorgias, ebenfalls in Delphi, wird Ofters als
Corp. gloss, lat. VII 277). Man kann daher auch goldene bezeichnet (Cic. de or. Ill 32, 129: no?i
bei diesen G.-Statuen nur an Schmiedearbeiten inaurata statua, sed aurea. Hermipp. bei Athen.
iImiVph wpnicTH^n* Ti«^*r> =;» fli. TU'^u^Hor xi 505D; massiv, solida, nach Plin. XXXIII 83denken, wenigstens haben sie die Berichterstatter

dafiir gehalten, was ganz begreitiich ist, da ja

die Erfindung des Erzgusses von den alten Schrit't-

stellern erst ins 6. Jhdt. verlegt wird, man also

fur fruhere Zeit iiberhaupt keinen MetallgaB an-

nahm. Ob nun diese Meinung von der Herstel-
lungsart jener massiven G.-Figuren richtig war

und Val. Max. VIII 15 ext. 2), wahrend Paus. X
18, 7 sie hinwiederum txiyovoo; nennt. Man wird
daher auch bei andern schlechtweg golden ge-

nannten Bildwerken, wie den Nikefiguren in Athen
bei Paus. I 29, 16, dem Apoll in Delphi, ebd. X
24, 6, oder den Chariten in Smyrna, ebd. IX 35, 6,

oder nicht, vermogen wir nicht zu beurteilen; 00 Zweifel hinsichtlich der Gediegenheit des G, hegen
aber da der HohlguB in Agypten und im Orient dttrfen.

schon sear fruh bekannt war, der viel einfachere
VollguB daher erst recht, so liegt es nahe, die
Angaben der Alten aber die Technik dieser orien-
talischen G.-Statuen fur nicht authentisch anzu-
seben, da es sicherlich leiohter und einfacher wart

wtam man schon massive G.-Figoren arbeitete,
sie 4orch Gafi als durch Schmiedearbeit herzu-

Im allgemeinen geht schon aus der geringen
Zahl der bei den Schriftstellern nberlieferten Bei-
spiele hervor, dafi Goldstatuen, ob es nun massiv

-

gehammerte oder massirgegossene oder hohlge-
triebene waren, zu den Seltenheiten gehOrten und
zumal far griechisehe Gotterbilder ganz unge-
wOhnlich waren. Auch far Portratfigaren , wie
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Gorgias und Phryne, bilden sie v6llig vereinzelte
Ausnahmen; nur in der Diadochen- und in der
Kaiserzeit scheint ea wieder Ofters vorgekommen
zu sein. So brachte Pompeius von seinem Feld-
zuge gegen Mithradates ein acht Ellen hohes
Bild dieses Fursten mit heim, das ana oxsqsov

Xqvoov war (Appian. Mithr. 116); Nero lehnte

nach Tac. ann. XIII 1 das Anerbieten, daB man
ihm Stataen aus massivem Silber oder G. setzen

wolle, ab; eine goldene Statue des Galba wird

Tac. hist I 36 erwahnt; dem Kaiser Claudius

Goticus wurde auf Staatskosten auf dem Capitol

vor dem Iuppitertempel eine 10 FuB hohe Statue

aus G. errichtet (Hist. aug. Claud. 3, 4). Da-
gegen werden die dem Kaiser Maximus dekretier-

ten Keiterstatuen ausdrticklich als vergoldet be-

zeichnet Hist. aug. Maxim. 13, 4.

Wenn demnach allem Anschein nach in der

griechischen Kunst das GieBen des G. keine

wichtige Bolle gespielt hat und hOchstens in

kleineren Stiicken fiir Schmucksachen oder Zier-

stiicke zur Anwendung kam, so muB es auffallen,

daB der Goldarbeiter im Griechischen nur selten

XQvcovQyos heiBt (Poll. VII 97) oder xQooonotog
(Luc. Char. 12), vielmehr gewfihnlich mit xQvao~

%6oq bezeichnet wird (und ebenso xqvooxqsTv,

XQVooxol'xrj
,
yQvoo%oEiov , s. Bliimner Technol.

303f.) , und zwar bereits bei Horn. Od. Ill 425.

Im damaligen Griechenland kann -von entwickel-

ter Goldarbcit aber noch keine Rede sein; der

XQvooxdog, der hier die Aufgabe hat, die Htirner

des Opferstiers fiir Nestor zu vergolden, d. h. mit
Goldblech zu iiberziehen, heiBt v. 432 ^ct^xei's,

was also schlechtweg ein Metallarbeiter, der je

nach Umstiinden Erz, Silber oder G. bearbeitete.

Man konnte nan die Bezeichnung ygvaoxoog auf
zwei Arten zu erklaren suchen. Einmal liegt

es nahe, anzunehmen, daB in jenen Zeiten, wo
G. noch selten war und in der Kegel wohl der-

jenige, der eine Arbeit in G. nicht fertig kauftc,

sondern von einem einheimischen Meister aus-

fiihren liefl, diesem das G. dazu lieferte (wie das
Nestor tut. v. 436) , wenn auch naturlich nicht
in Klumpen , sondern vielleicht in Barren oder
etwa auch in ausgefiihrten Goldarbeiten, wie Ge-
faBen, Schmuck u. dgl. Das mufite dann der

Goldarbeiter zunachst einschmelzen und zu Platten
gieBen, die er dann je nach Bedurfnis durch
Hammern verbreitete und diinner machtc, wie er

es eben fur seine Arbeit brauchte (daher auch
hier v. 423 der Arbeiter mit AmboB, Hammer
und Zange ankommt). Es ware demnach die Be-
nennung derjenigen Tatigkeit entnoinmen, die der
eigentlichen und wesentlichsten, dem Hammern
und Treiben, vorausging. Eine andere Erklarung
ware folgende: es ist anzunehmen, daB in jener
Epoche der griechisehe Goldarbeiter vornehmlich
damit beschaftigt war, die bestimmten Gegen-
stande (wie hier die Horner des Stiers) dnrch
tTberziehen mit Goldblech zu veigolden (vgl.

Biedenauer Handw. in d. homer. Zeiten 116f.),

denn das andere Verfahren, das Vergolden im
Feuer oder durch Schaumgold mit Klebstoff war
damals sicherlich in Griechenland nochunbekannt;
und diese Art des Vergoldens heiBt bei Homer
^QiZhtv (Od. m 384. 426. 437; II X 294; so

wird auch afupixestv von festen Gegenstanden ge-
brancht, Od. VIH 278, und ebd. 279 Sxz&tv).

Es ware daher denkbar, daB der xQvaoX°°s von

dieser Tatigkeit des stsQtzistv seinen Namen be-

kommen hat. Im Lateinischen ist die gewQhn-

liche Bezeichnung aurifex (s. Bliimner a. a. O.

305, 6); seltener ist aurarius (CIL VI 196.

9209), und damit scheint man auch in der Regel

nur einen Vergolder verstanden zu haben, da die

Glossen es mit xQva(̂ rri^ iibersetzen (Corp. gloss,

lat. II 2713) oder es mit aurator identiflzieren

10 (ebd. 26, 38. 569, 9 u. 6\).

Bei der Arbeit in G. ergeben sich nur wenig
technische Manipulationen, die ihr besonders zu-

gehoren. Fur das GieBen, sei es massiv, sei es in

HohlguB, verweisen wir auf den Art. ErzguB,
da technische Unterschiede durch das Material

sich zweifelsohne nicht ergaben; fiir die Bear-

beitung des kalten Metalls durch Hammern und
Treiben wird der Art. Toreutik das Wissens-

werte bringen; fiir eingelegte Arbeit sind die Art.

20Chrysendeta und'Ef-iaaiGrtxri zu vergleichen,

und von der chryselephantinen Technik ist im
Art. Elfenbein (o. Bd. VI S. 2362) gehandelt.

Als speziell der Goldarbeit eigentiimlich ist die-

jenige Arbeit zu bezeichnen, die wir heut Filigran

nennen, und die, wie erhaltener Goldschmuck
zeigt, schon den Alten bekannt war, deren altc

Benennung wir aber nicht kennen. Man unter-

scheidet heut zweierlei Arten: die eine, die eine

Art Drahtgeflecht ist und darin besteht, daB G.-

30 Draht in feinem Gefiige vereinigt und entweder

ohne Untergrund als durchbrochenes Ornament
zusammengelotet oder auf eine Flache, meist eben-

falls ein G.-Blech, aufgelotet wird, und zweitens

das sog. Granulieren, wobei statt der Drahtfaden

kleine Kugclchen aneinandergereiht und aufge-

lotet werden. Unsere Quellen schweigen iiber

diese Technik, die crhaltenen Proben aber zeigen,

daB die Herstellung des Drahtes und der Kiigel-

chen allem Anschein nach auf dieselbe Art er-

40 folgte, wie sie heute noch iiblich ist. Der Draht
war teils geschmiedet oder gehammert, d. h. aus

geschnittenen Streifen hergestellt, die mit der

Feile oder dem Hammer gerundet wurden, teils

war es gezogener Draht, der, ahnlich wie heut,

aus Metallstabchen hergestellt wurde, die man
durch runde Locher einer Eisenplatte zog, die

bestiindig an GrOBe abnahmen, so daB der Draht
mit jedem Durchziehen diinner wurde (s. Bliim-
ner a. a. O. 250f.). Die zur Granulierung nGtigen

50 Kugelchen werden heut dadurcli hergestellt, daB
man kleine G.-Schnitzel unter das.Lotrohr bringt

oder von feiustein Kohlenstaub umgeben, zam
Schmclzen bringt (ebd. 317); vermutlich haben
die Alten in ahnlicher Weise gearbeitet. Zum
Loten, das fast bei jeder G.-Arbeit eine notwen-

dige Prozedur war, bediente man sich der xqv-
ooxw/j.a ; iiber dies G.-Lot und seine Bestandteile

ist in dem betreffenden Artikel gehandelt. Wie
alt die Erfindung, G. zu loten, war, geht daraus

60 hervor. daB schon unter den mykenischen G.-

Funden gelOtete Stiicke sich finden (Schliemann
Mykenae 266). Uber das Verfahren und die dazu
nfitigen Instrnmente s. den Art. Lotung (Bliim-
ner a. a. O. 290ff.).

Von Bedeutung ist sodann die Tatigkeit des

G.-Schlagers. Gehammertes Metallblech heiBt im
allgemeinen griech. Xejiig (%qvoo.i Xt-jiidt-g Polyb.
X 27, 10), dem lat. lamina entspricht (far G.-



Btech Id?. XLI 20, 9. Ovid, met. XI 124; vgL
Corp. gloss, lat. II 294, 13 iXaopa zgvoofc ij aUrjs
SXt}i); dunneres, wie man es besonders zur Ver-

goldung brauchte, heiBt griech. nsraXov {pisxaXa

XQvod, Eur. Here. fur. 396. Diosc. V 91. Luc.

Philops. 19. Aelian. v. h. V 16. CIA II 814 a.

Z. 35), lat. hraetea oder brattea (bratteae aureae
Lucr. IV 725. Yerg. Aen. VI 209. Plin. XXXHI
61. XXXVII 106}, was auch speziell das G.-

aurator, inaurator (Finn. Mat, a. a. 0. CIL
VI 3928. Cod. lust. X 66 (64), 1. Corp. gloss,

lat. a. a. 0.}, so gab es ira wesentlichen drei
Arten von Vergoldung: das Belegen mit G.-Platt-
chen, das Feuervergolden und das Vergolden ver-

mittelst eines Elebstoffes. Der oben erwahnte
Unterschied im griechischen Sprachgebrauch, wo-
nacb iuzi'xgvoog erne Vergoldung der ersten, xa-
tdxQvaog eine der zweiten und dritten Art be-

Blattchen bedeuten kann (daher in den Glossen 10 deutet (auf welchen Unterschied Boeckh Staats-
brattea als lamina aurea oder tenuis auri lamina
eiklart wird, Corp. gloss, lat. VI 151 ; vgl. luv.

13, 152. Mart. VIII 33, 6. IX 61, 4; s. Art.

Brattea). Daher heiBt derG.-Schlager griechisch

mit einem allerdings seltenen und spaten Wort
zzezaXovQyog oder nsTaXoxoiog (Anon, de metallis

im Cod. reg. 2249 fol. 41, zitiert in Stephan.
Thesaur. Cod. lust. X ?& (64) , 1. Corp. gloss.

lat. II 406, 28. Ill 371, 21. 502, 21), lat. brat-

haush.3 II 148 aufmerksam macht),. ist von den
spateren Schriftstellern nicht mehr festgehalten
worden (vgl. Schubart N. Jahrb. f. Philol. XV
[1860] 94f.). Das Belegen oder Cberziehen mit
G.-Blech war die alteste Art der Vergoldung;
so werden die Horner der Opferrinder bei Homer
vergoldet, und so hat man sich jedenfalls vielfach

die Kassettendecken und andere Architekturteile

behandelt zu denken (Plin. XXXIII 54. XXXVI
tearius (inschriftlich aurifex brattiarius CIL VI 20 114. Sen. ep. 115, 9, Sidon. Ap. ep. II 10, 4)
t I'JT II rtlTl *if\tli-irtfi itAv* PiAiwjwttft /hu4 <-ut..,-t . th.™ a1\ /4 Ci ET . i-ryi.1 _* _~ .3 *R/T^l*n^__» f~AIT ^ . . J. 17TTT fl (\ n fl * !T fc9210; ein collegium brattiariorum ebd. 95; vgl.

9211. Cod. Theod. XIII 4, 2. Cod. lust. a. a. O.
Firm. Mat. math. IV 21, 6. Corp. gloss, lat. II

406, 28); und bratteatus heiBt direkt mit G.-

Blech bekleidet (Sen. ep. 41, 6. Sid. Ap. ep. II

10, 4. 8. Vin 8, 3. Mart, Cap. I 75 ; tibertragen

Sen. ep. 115, 9). Fur Vergoldung, die nicht durch
Bedecken mit G.-Blech, sondern durch Anbringen
von Blatt-G. (G.-Schaum, Rausch-G.) hergestellt

und Mobiliar (Mart. VIII 33, 6. Sid. Ap. ep.

VIII 8, 3). Dafi auch Statuen in solcher Art
vergoldet wurden, zeigen die Schriftquellen, z. B.
Luc. Philops. 19. Clem. Ales, protr. IV 52 p. 46 P.
Ammian. Marc. XIV 6, 8. XVII 4, 15. Doch
war das Verfahren dabei ziemlich rob, wie aus
dem Bericht bei Plin. XXXIV 63 hervorgeht, wo-
nach Nero eine Alexanderstatue Lysipps auf diese

Weise vergolden liefi; da aber der G.-Glanz die
wurde, mufite das G. bis aufs allerfeinste ge-30Anmut der Figur stark beeintrachtigte, lieB er
hammert werden. Dafi die Alten sich bcreits

darauf verstanden, solches Blatt-G. in grofiter

Dunne herzustellen, geht daraus hervor, dafi man
nach Plin. XXXIII 61 aus einer Unze G. 750
und dariiber Blattchen von vier Quadratzoll GrOBe
schlug. Die starksten hiefien praenestinische,

weil die Bildsiiule der Fortuna in Praeneste mit
solchen sehr dauerhaft vergoldet worden war, die

demnachst dunneren hieBen quaestoriae (vgl.

die G.-Plattchen wieder abnehmen, und die Statue
schien nun wiederum viel wertvoller^geworden zu
sein, obschon Narben und Einschnitte von der

Vergoldung zunickgeblieben waren. Man machte
also, damit die Plattchen an den glatten Flachen
besser hafteten, Einschnitte oder Rinnen, in die

man das dunne Blech {tenuis membrana nennt es

Sen. ep. 115, 9) preBte. Bisweilen wurde G.-

Blech um das gauze Objekt, wenn es ein klei-

Bliimner a. a. O. 308). Das Verfahren hierbei 40 nerer Gegenstand war, herurngelegt und die Kanten
wird zwar nicht beschrieben, denn wenn Diosc.

V 91 davon spricht, daB die goldenen TisxaXa

zwischen kupfernen Xenldeg gehammert wurden,
so konnte dabei kein Rausch-G., sondern nur
etwas dtinneres Blech entstehen. Wahrscheinlich
aber benutzten die Alten das im Mittelalter tib-

liche Verfahren, das nach Theophil. Schedula
divers, art. I 23 (p. 51 Ilg) darin bestand , daB
man die G.-Blatter zwischen Pergamentblattern

dann zusammengeletet. Wurden erhabene Orna-
mente oder Reliefs mit G.-Blech iiberzogen, so

wuTde dies sorgfaltig mit Holzhamraern iiber das
Ganze und in alle Vertiefungeu hineingedriickt

und geschlagen, so daB es ohne weitere mecha-
nische Hilfsmittel von selber festhielt. Es war
aber selbstverstiindlich leicht, solche Vergolduugen
wieder zu entfernen oder zu stehlen ; es wird mehr-
fach erwahnt, daB derartig veTgoldete Figuren

dunn schlug. Ein vatikanisches Relief (Jahn50durch Anwendung von Pechpflastern ihrer G.-
Ber. Sachs. Ges. d. Wiss. 1861 Taf. VII 2. Plattchen beraubt wurden (luv. 13, 152 mit Schol.
Am e lung Sculpturen d. vatikan. Museums II

444 n. 262 a. Taf. 52) stellt, wie die Inschrift

lehrt, einen G.-Schlager vor; er halt mit der
Linken eine Platte oder ein Blech auf einem Am-
boB fest und schlagt mit einem in der Rechten
gehaltenen Hammer darauf los. Die neben ihm
sichtbaren, regelmaBig geformten, Qbereinander-
gebauften und nach oben an GroBe abnehmenden

Suid. s. Atjfi^tfiiog 6 imxXyv 'J^loav),

Minder kostspielig und dauerhafter war die

freilich nur fur Gegenstande aus Metall, beson-
ders Silber und Erz angewandte Feuervergoldung.
Man bediente sich dabei des Quecksilbers, aber
in welcher Weise , wird nicht deutlich berichtet

;

daB es im Feuer geschah, geht aus Plin. XXXHI
64 und Athen. V 205 B hereor {xqwoqois $x

Gegenstande sind sicherlich nicht G.-Barren, son- 60 tivqoq). Leider sind die Beschreibungen, die Plin.
dem fertige Pakete geschlagenen Blatt-G.s (s,

Blumner a. a. O. 312).
Was nun das Vergolden {-/qvoovv, aurare, m-

aware u. dgl., s. Blumner"208f.) anlangt, das
die Arbeit des ^wwnyj ist (Plut. de glor. Ath.
6 p. S48F. Etym. M. p. 258, 2. CIA a. a. O.
Carp, gloss, lat. II 26, 38 u. 45. 27, 13. 479, 14.
JH 164, 31. 445, 7. 479, 52), lat aurator, <fe-

a. a. 0. und ebd. 100 Yon dem Verfahren macht,
so verworren und unklar, dafi er offenbar seine

Gewahrsmanner nicht recht verstanden hat. Man
kann daraus nur soviel entnehmeD, dafi es eine

Art Amalgierungsverfahren war, bei dem sich das
Quecksilber verflftchtigte (vgL Blumner a. a. 0.
313f.). Andere Stoffe, bei denen Feuervergol-
dung ausgeschlossen war, rergoldete man mit

Schaum-G. unter Benutzung von EiweiB, und spe-

ziell bei Holz nahm man noch einen besonderen
Klebstoff, der aus einer Mischung von sinopischem

Betel, Ocker und weiBer Tonerde bestand (Plin.

XXXI0 64. XXXV 36). An noch erhaltenen

vergoldeten Gegenstanden aus Ton oder Gips kann

man sehen, daB das Schaum-G. mit einem Binde-

mittel von geschlemmter Kreide aufgetragen war

;

ahnlich sind an bemalten griechischen Vasen die

vergoldeten Partien behandelt, wobei das aufge-

tragene G. meist von ziemlicher Dicke ist (vgl.

Stephani C. R. de St. Petersb. 1874, 56).

Eine besondere Art der Verwendung fand das

Blatt-G. in spatrCmischer und christlicher Zeit

in der Glastechnik. Als man anfing, im Mosaik

auch G. neben den Farben zu verwenden, was
spater namentblch fur den Untergrund der Fi-

guren ublich wurde (Engelmann Rh. Mus. XXIX
[1874] 583 glaubte, daB G.-Stifte im Mosaik erst

seit dem 3. Jhdt. n. Chr. aufgekommen seien),

stellte man die dafttr notwendigen G.-Stifte aus

Glas her, indem fiber das auf ein Glasstabchen

gelegte Blatt-G. eine dunne Glasschicht aufge-

schmolzen wurde, so dafi es zwischen den beiden

Glaslagen geschutzt war (s. Theophil. Sched. di-.

vers. art. II 15 p. 116 Ilg; Naheres Blumner
a. a. 0. Ill 334). Ahnlich war das Verfahren

bei den erst dem beginnenden Mittelalter ange-

horigen Glasern mit G.-Grund (uber die zu vgl.

Garrucci Vetri ornati di figure in oro, Rom
1858, zweite Aun. 1864). Hier wurde ein dunnes
G.-blattchen mit eingravierten Zeichnungen auf

dem Boden einer Schale oder eines Bechers aus

Glas durch einen Klebstoff befestigt uud von ihm
mit dem Grabstichel alles, was nicht zur Zeich-

nung oder zum Ornament gehOrte, weggeschabt;
dann wurde diese so entstandene G.-Zeichnung

wieder durch daruber aufgeschmolzenes Glas ge-

sichert, oder, wenn der FuB besonders gearbeitet

war, dieser mit dem KCrper der Schale zusammen-
geschmolzen (vgl. Blumner IV 406).

Von der Verwendung des G.s in der Textil-

kunst ist schori oben die Rede gewesen. t
v
ber

die Technik erfahren wir aus unseren Schrift-

quellen wenig ; nur daB es meist mit Woll- oder

Seidenfaden zusammengewebt wurde. wobei der

Einschlagfaden ein goldencr war (Verg. Aen. Ill

483 und das. Serv. ; Eclog. 4, 262. 8, 167. Ovid,

met. Ill 556. Nemes. Cyneg. 91). Untersuchungen,
die an den Resten antiker und fruhchristlicher

G.-Brokate (vgl. Bo ck Gesch. d. liturg. Gewiinder
des Mittelalt. 12. Raoul-Rochette Mem. dc
Tlnst. XIII 641fF. ; Bull. d. Inst. 1836, 60) vor-

nehmlich von Bock, Semper, Bnicke, K. B. Hof-
mann und Kaiabacek vorgenommeu worden sind,

haben ergeben, daB bei denantiken G.-Faden dunne
animalische Hautchen (vom Darm einer Schaf- oder
Antilopenart) die Grundlage fiir die Vergoldung
gebildet haben (vgl. Blumner a. a. 0. I 156).

Endlich ist noch zu bemerken, daB das Farben
des G.s, wie heut noch, so schon im Altertum
eine wichtige Rolle, zumal beim Schmuck, ge-
spielt hat. Man verwendete also neben reinem
G. legiertes, das je nach dem prozentualen Zu-
satz von Silber oder Kupfer einen rotlichen oder
gelblichen oder weiBlichen Ton erhielt; man stellte

also auch das G.-Silber, das Elektron, das viel-

fach naturlich vorkam, anf kfinstlichem ~Wege her

(Plin. IX 139 argmtttm auro confimdere, ut
deetra fkmt, addere his aera, ut Corinthia. Plut.

de Pyth. or. 2 p. 395 C). Daher werden sogar

eigene fia<psts %qvgov erwahnt bei Plot. Peiicl.

12 (wo allerdings die Worte ($aq>eTs zqvoov, pa-
Xaxzi)QG$ eXeq?avTos von manchen Herausgebern
durch Einschiebung eines n<u zu {jaepmg, %qvoov

juaXattzfJQsg not sXscpavTos verandert werden, aber

mit Unrecht, s. Letronne Lettres d'un antiqu.

10 470. Blumner N. Jahrb. f. Philol. CXIII [1876]
lS6fT.).

Als allgemein orientierende Artikel iiber G.

vgl. Becker bei Pauly RealencykL 12 2178.

L. de Ronchaud bei Daremberg^Saglio I

574ff. [Bliimner.]

Goldbrasse oaer -brachsc (Chrysophrys

aurata). Sie gehOrt zu den Sparoiden, von
denen die Alten viele Arten kannten. So gemein
der Fisch an alien Kusten des Mittelmeers ist,

20 so hochgeschatzt war er um seines delikaten Flei-

sches willen, das bei jeder Art von Behandlung
Wohlgeschmack bekommt. Wir findeu daher schon

bei Archestratos kulinarische Yorschriften (Athen.

VII p. 328) und auch bei Apicius mehrere Rezepte

(IV 2. XII 1 L.) ; auch Celsus spricht wiederholt

von dem Fische ; er rechnct ihn zu den duri pisees

(II 18. 28), die aber minime, intus vitiantur

(II 28). Nach Plin. n. h. IX § 58 halt er sich,

wie noch etliche andere Fische, 60 Tage lang

30wahrend der argsten Hitze verborgen. Bei den

Romern war er so beliebt, daB der Erfinder der

mit dem Meer verbundenen Fischteiche fur See-

fische, Sergius Orata, seinen Beinamen von ihm
erhielt. Bei den Griechen heiBt er xQvaotpQvs

(Plut. n 981 D) und ^owoojjto? (Plut. II 977 E.

I 454 F), lateinisch aurata, vulgar orata, Gold-

iisch, wegen der prachtvollen Farbung und zier-

lichen goldenen Zeictmung. Die Grundfarbung
ist namlich griinlichsilbergrau mit gegen 20 gold-

40gelben Langsbandern , einem Goldfleck an den

Kiemendeckeln und einer goldgelben Binde an

der Stirne (Br eh in). Ihre Lieblingsspeise sind

Muscheln; zu Rom standen die G., die sich an
den Austern desLukrinersees masteten, im grCfiten

Renommee (Martial. XIII 90). Was die Griechen

betrifft, so nannte Archippos in den ,Fischen'

die G. tEQsvg 'A<poodiTt}$ Kv^rjQtag, und Hikesios

preist sie als den delikateston aller Fische (Athen.

328 b). Archestratos lv raTg vitod-rixaig (ebenda-

50 selbst) halt die fetten von Ephesos, welche loivloaot

genannt werden, fur die preiswurdigsten ; in zwei-

ter Linie erwahnt er die von Helinus und rat,

den Fisch ganz zu braten , ware er auch zehn

Ellen lang "(Athen. 328 c). Er wird ubrigens

hochstens 60 cm lang, gewohnlich 30—40.
Drei verschiedene Brassen sind abgebildet auf

einem pompeianischen Fresko unter rielen anderen

Fischen und sonstigen fast durchweg als Speise

beliebten Wassertieren (Daremberg-Saglio I

60 1165), nr. 3. 14. 15 ; die G. nr. 3. Vgl. auBerdem
Imhoof und Keller Munz. u. Gemm. XXHI 11.

Jaspis der Berliner Sammlung : Amor reitet auf

einer gezaumten Sparoide, die er mit der Peitsche

antreibt, Es durfte die G. sein, Avelche man nach
der oben zitierten Stelle des Archippos mit Aphro-
dite in Beziehung brachte. [Keller.]

Goldelfenbeins. Elfenbein o. Bd. V S. 2362.

Golgatha s. Golgotha u. S. 1581.
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Golgoi (ToAyot), Ortlichkeit auf Kypros, deren

Lage zu den meist nmstrittenen Fragen der ky-

prischen Topograpbie gehbrt. Sie wird zuerst

erwahnt von Theokr. id. XV 100 Monotv" a FoX-

yd>$ re xal *I8dfoov s<plkaoag, wozu Schol. FdXyo;
Ji6hg Kvkqov. Auch Lykophr. Ales. 589 nennt
die Gdttin FoXycor dvaaor/g, dazu Glosse xonog

xal e&vog Kvjiqov. Ebenso erwahnt Catull. 36,

14 mid 64, 96 Qolgos als Kultstatte der Aphro

Torino VI 1870/1, 554—568; The Antiquities of
Cyprus (nut C. T. Newton und S. Colvin),
London 1873. J. Do ell Die Sammlung Cesnola,
Mem. Ac. Sci. St. PStersbourg VII 19 nr. 4 (1873),
Cesnola A Descriptive Atlas of the Cesnola Col-
lection Vol. I (Boston 1885).

Nachst Cesnola hat der franz6sische Archao-
loge G. Colonna-Ceccaldi sich mit den Funden
bei Athienu am meisten beschaftigt ; seine in der

dite neben Idalion und Amathus. Paus. VIII 5, 10 Rev. archlol. 1870— 75 veroffentlichten,inDeutsch-
2 berichtet, daB Aphrodite in Kypros vor der
Griindung des Heiligtums zu Paphos durch Aga
penor iv roXyoTg xaXovfisvca %0}Qicp Verehrung
genofi. Plin. n. h. V 129 nennt" GoIgoe unter den
15 Oppida der Insel. Auch Steph. Byz. kennt
roXyoi (Ethn. FoXytog und Folyia oder FoXyqig)
als Stadt, deren Eponymos Ftihrer einer sikyoni-

schen Kolonie gewesen sei, wahrend Scliol. Theokr.
a. a. O. inn zu einem Sohne der Aphrodite und

land wenig beachteten Aufsatze sind gesammelt in

seinen postum erschienenen ,Monuments de Chypre'
(Paris 1882) S. 35—82 (51ff. wichtiger Brief von
R. H. Lang in Larnaka). 195f. 291, Taf. II—VI.
XXVIIIf. Auch er nimmt die Identitat vou G.
mit der Fundstelle bei Athienu als feststehend

an. Inzwischen hatte R. Neubauer Der angeb-
liche Aphroditetempel zu Golgoi, Comment, phil.

in hon. Th. Mommseni (1877) 673—93 unab-
des Adonis macht. Endlich enthalt noch das 20hangig von Miinter (s. o.) nachzuweisen gesucht,
Lexikon des Zonaras (Anton. Mon.) die Glosse
FoXyoi, ot KvitQtoi.

So weit die literarische Uberlieferung. Untcr
den Neueren hat zuerst K. Mannert Geogr. d.

Griech. u. Rom. VI 1 (1799) 576f. G. mit Riicksicht

auf Theokritos und Catullus in der Nahe von Idalion

(s. d.) angesetzt, wogegen F. Miinter Der Tempel
der himmlischen Gottin zu Paphos (Kopenhagen
1824) die Vermutung aussprach, G. sei em alter

dafi G. keine selbstandige Ortschaft war, sondern
die alte Kultstatte zu Paphos bezeichnete, wo
der Name in Kukla fortlebe, sowie dafi das von
Cesnola entdeckte Heiligtum kein Tempel, son-

.dern ein offenes Temenos, mid nicht der Aphro-
dite, sondern dem Apollon geweiht war ; vgl, dazu
W. Deecke in BuTsians Jahresbericht Bd. XI
(1877) S. 129 und E. Oberhummer ebd. Bd.
LXXVII (1893) S. 82. Die dort gefundenen epicho-

Name fur Paphos (s. d.) und dort in dem heu- 30 rischen Inschriften wie auch die Funde scheinen in

tigen Ortsnamen Rulda erhalten. W. Engel
Kypros I (1841) 145ff. halt an G. als einer von
Paphos versehiedenen Ortschaft fest, ebenso
Krause in Ailg. Encykl. I 73 (1861) 337. Eine
genaue Lokalisierung versuchte zuerst A. Sakel-
larios, welcher 1851 eine Fogyovg genannnte
Ortlichkeit nordOstlich von dem groBen Dorfe
Athienu (zwischen Nikosia und Larnaka) dafiir

in Anspruch nahm ; er fand dort Reste der Stadt-

der Tat fur eincn Apollonkult zu sprechen, s. die

Inschriften bei Neubauer a. a. O.i680n\, dann
bei H. Collitz Griech. Dialektinschr. I (1884)
31—44 (nr. 65—119) und Ahrens-Meister
Griech. Dialekte II (1889) 181. 201f. Eine pho-
nizisehe Inschrift von dort CISem I 1 nr. 96 'gibt

wenigstens fur Aphrodite keinen Anhalt. Da-
gegen bezieht sich auf letztere die epichorische

Weihinschrift auf dem Stil einer silbernen Opfer-
mauer von 7 Stadien Umfang, Spuren eines ost- 40 kelle aus dem benachbarten Idalion tat d-swt mi
lichen und westlichen Tores, aufierer Vorstadte,
einer "Wasserleitung usw. ; s. dessen KvxQiaxa T
(Athen 1855) 187 und 2. Ausg. (Athen 1890) 192ff.

Da dort auch Antiken in grtfBerer Zahl gefunden
wurden, veranlafite M. de Vogue" 1862 dort Aus-
grabungen durch Duthoit, woriiber er in einem
Briefe an E, Ren an berichtete, s. Rev. arch. 1862
VI 24 4f. Die Ausgrabungen hatten ein geringes
Ergebnis, doch gait seither die Lokalisierung von

FoXylm s. Collitz nr. 61. Roschers Lex. d.

griech. u. rom. Mythol. I 2 S. 1693.
Wichtig, wenn gesichert, wrare fiir die Exi-

stenz einer selbstandigen Ortschaft G. bei Athienu
die angeblich auf einer weiblichen Statue von
H. Georgios gefundene Aufschrift Ztoilog Fol-
ytog Sjiaist, s. A. D. Savage in Amer. J. of Philol.

II (1881) 223 (nach Mitteilung Cesnolas). Auch
die von Me in eke zu einem Fragment des Ale-

Sakellarios, ohne daB dieser genannt wurde, 50 xander Polyhistor (s. d. Bd. I S. 1449ff. Nr. 88)
als gesichert Aufsehen erregten sodann die Aus- ^ ni Qi—^ T}™ - VJ- _—.—vi-— t „

grabungen und Erwerbungen, welche Louis Palma
di Cesnola in den Jahren 1866, 1867, 1870,
1873 teils an der von ihm Agios Iorgos genannten
Stelle, teils etwa 1 km entfernt davon bei A.
Photios machen kounte. An letzterer Stelle fand
er ein rechteckiges, von einer niedrigen Mauer
umgebenes Heiligtum von etwa 18 m Lange und
9 m Breite, das er fiir das gesuchte Heiligtum

bei Steph. Byz. s. Xvrgoi vorgeschlagene Le-

sung xrjv 8e lolyiav (statt Fogdiav) axodovvat

XvTQioig wiirde fiir die Lage bei Athienu spre-

chen. Die Zeugnisse spaterer Kompilatoren (Plin.

Steph. Byz.) und Scholiasten (s. o.) fur eine Stadt

G. sind allerdings nicht zwingend, da sie aus

dem Namen erschlossen sein kOnnen und nicht

auf Ortskenntnis zu beruhen brauchen, aber doch
nicht leichthin 2u verwerfen ; ebensowenig zwingend

der Aphrodite erklarte, sowie zahlreiche Skulp- 60 scheint mir jedoch Neubauers Folgemng aus
turen,Baufragmente,Weihgegenstande usw., sowie Paus. a. a. 0.

f
daB G. lokal mit Paphos identisch

epichorische Inschriften. Die Gegenstande bil-

deten mit den Funden von Idalion den Grundstock
der kyprischen Sammlung im Metropolitan Mu-
seum in New York und sind beschrieben bei Ces -

nola Cypem (1879) 90-131 Taf. XVII—XXXVII,
woiu noch zq vergleichen Cesnola 8coperfca del
tempio di Venere a Golgos in Atti R. Accad. Sci.

sei. Bis zu weiteren Funden muB die Frage
wohl noch als ungeklart gelten. Sakellarios
tritt naturlich auch in der zweiten Ausgabe seines

Werkes I 192—202 for die von ihm seit 1851
aufgestellte Lokalisierung ein.

Die Fundstelle bei Athienu ist seit Cesnola
mehrfach besueht, aber nicht naber erforscbt wor-

den, s. dariiber M. Ohnefalsch-Richter Ky- eine jener Ortschaften Assyriens, die nicht am

pros 15f. und uber die Funde das Register u. Tigris , sondern im Innern des Landes lagen.

Athienu'; auch A. E. J. Holwerda Die alten In der Aufzahlung dieser Platze, welche bei Pto-

kyprier (Leiden 1885) 1—6. Des champs Au lemaios im allgemeinen von Westen nach Osten

pays d'Aphrodite (1898) 112f. Ich selbst habe erfolgt, wird G. zwischen Arbela und Phusiana

die Stelle 1887 mit Ohnefalsch-Richter be- erwahnt und durfte daher irgendwo ostlich (bezw.

sucht und dariiber folgendes notiert : ,Von Athienu siid- oder nordOstUch) von Arbela, zwischen oberem

aus hesuchten wir noch den nSrdlich vom Dorfe und unterem Zab anzusetzen sein. [Streck.]

gelegenen Platz, welchen man in neuerer Zeit Gomares (/o>«OTff). eponymer Heros des

meist fiir das alte G. halt, da er im Volksmund 10 ?
spater Galater genannten' kleinasiatischen Volks

die Bezeichnung Jorgi oder Jorgus (beide Formen der Gomareis, Sohn des Iaphet, Enkel Noahs,

wechseln) fuhrt. Unterstutzt wird die Vermutung Bruder des Magoges, Ioannes, Mades, Thobelos,

dadurcb, daB sich nach ubereinstimmender Aus- Mosochos, Theiras, Vater dreier Sohne, des Ascha-

Gomarius s. Gomoarius.
Gombes, Ort in Moesia superior zwischen

Dorticum und Bononia. von Iustinian mit neuen

euier solchen nirgends Spuren

fanden an diesem Orte ein ziemlich ausgedehntes

Triimmerfeld, welches kaum einen Zweifel an dem
Vorhandensein einer antiken Stadt daselbst lafit.

j - « r »

Die Umwallung ist besonders im Norden und 20 Mauern unigeben. Procop. de aedif. 290 I n/tjieg.

Nordosten noch deutlich erkennbar, am hochsten Tomaschek Die alten Thraker II 2, 88. Hol-

beim Westende der Nordseite (Burg?). Die Um- der Altkelt. Sprachschatz s. v. [Patsch.]

risse der Ruinen sind auf der Karte (Trigono- Gomoarius, Tribunus scutanorum im J. 350

metrical Survey of Cyprus Bl. 10) ziemlich richtig miter dem Usurpator Vetranio, verriet seinen

angegeben. Osyich von diesem Triimmerfeld sind Herrn dem Constantius (Ammian. XXI 8 , 1).

zahlreiche Stellen aufgegraben; wahrscheinlich Dieser ernannte ihn 360 zum Magister militum

die Nekropole. SiidestHcii die beiden von Ces- des Caesars Mian , in welchem Amt er Nach-

nola angegrabenen xtph-q\ ein ,Tempel' weder folger des Lupicinus wurde (Ammian. XX 9, 5).

hier noch auf dem Hugel dazwischen zu sehen. Doch schon im Fruhling 361 setzte Iulian ihn

Die Karte versagt hier voUstandig'. 30 ab (Ammian. XXI 8, 1. 13, 16), worauf er sich

Zum Namen sei noch bemerkt, daB derselbe zu Constantius begab und von diesem mit einem

auf phOnizischen Ursprung zu deuten scheint Kommando betraut wurde (Ammian. XXI 13, 16).

hebr. Gilgal = Steinkreis, s. H. Guthe Bibel- Nach dem Tode des Eaisers (3. November 361)

worterbuch 219 ; dazu auch Golgatha und Ga- wird er in das Privatleben zuruckgetreten sein.

lilaia). Doch spricht die groBe Zahl epichori- Doch gegen Ende 365 wurde er durch den Usur-

scher Inschriften fiir eine griechische Ansiedelung pator Procopius wieder zum Magister mihtum

bei Athienu. [Oberhummer.] eraannt (Ammian. XXVI 7, 4) und befehhgte

Golgoi, FoXyoX, Euseb. onom. ed. Lagarde dessen Truppen im Fruhling 366 in Lydien

243, 88 = Galgala, s. d. [Benzinger.] (Ammian. XXVI 9, 3), ging aber zu Valens uber

Golgos (FoXyog). Eponyraer Heros von Golgoi 40 und entschied dadurch die Niederlage des Pro-

auf Kypros, Fiihrer der sikyonischen Kolonie dort- copius (Ammian. XXVI 9, 6. Philostorg. IX 5.

hin (d. h. also auch Uberbringer des pelopon- Zosim. IV 8, 2. Socr. IV 5. Sozom. VI 8). Wenn

nesischen Aphroditekults an diesen phonizisch be- Socrates und ihm folgcnd Sozomenus (a. O.)

nannten Kultort), Steph. Byz. s. Foiyoi; nach erzahlen, Valens habe ihn wegen seines Verrats

Schol. Theokr. XV 100 Sohn der Aphrodite vom zersagen lassen, so wird dies, da Ammian davon

einheimischen Adonis, vgl. o. Bd. I S. 2758. 20. schweigt, wohl Fabel sein. [Seeck.]

38. 42. 49-59. [Tiimpel.] Gomoha (Not. dign. 80, 26), in Arabia, Stand-

Golgotha, FoXyo&a (Matth. 27, 33. Marc. ort der Ala sexta Hispanorum ;
nicht identifiziert.

15, 22. Job. 19, 17. Euseb. Onom. 248. 21 T horns en fZDPV XXIX 127) vergleicht Umm el-

= 'Hieron. ebd. 130,25), Platz auBerhalb Jeru- 50
fAmad nordwestlich von Madeba. [Benzinger.]

salems, wo Jesus gekreuzigt wurde. Die Evan- Gomon, Bcfehlshaber maunscher Hilfstruppen

gelien und Eusebius erklaren den Namen als im zweiten sicilischen Sklavenkneg 650 = 104

HQavCov zoTiog. Hieronymus (comment, ad Ephes. (Diod. XXXVI 5, 4). [Miinzer.]

5, 14) u. a. berichten von einer judischen Legende, Gomorrha (LXX Fofto&ga), Lagarde Ubers.

welche Adams Schadel mit G. in Verbindung uber die im Aram., Arab, und Hebr. ubhche

bringt. Abgesehen davon wird der Name abge- Bildung der Nomina 54, MT """-4)» eine von
leitet entweder daher , daB der Platz , die An- ^en vier Stadten (Sodom , G. , Adma , Zeboim),

hohe, einem Schadel glich (vgl. unser Kopf und ^e n^h ^er israelitischen Sage fruhzeitig in das

Scheitel in Ortsbezeichnuugen) , oder daB der x te ]\ieer versunken sind. Wo alle vier Stadte

Platz als Richtplatz mit Gebeinen und Schadeln 60 genannt sind (Gen. 10, 19. 14, 2. 8. Deut. 29, 22.

voll lag (so Hieron. comment, ad Matth. 27. 38). jub. X3. 22. 23), puegt G. an zweiter Stelle zu

frber die Lage der Statte vgl. Jerusalem. stehen Aber meist wird G. nur mit Sodom zu-

T. Tobler Golgatha 1851. [Benzinger.] sammen genannt. Gen. 13, 10. 14, 10. 11. 18, 20.

Gomadeorum insnlae (roftaSaiwr % Fo^a- 19, 24. 28. Deut. 32, 32. Jes. 1, 9. 10. 13, 19.

&W vrjaot), zwei Inseln am Arabischen Meer- Jer. 23, 14. 49, 18. 50, 40. Am. 4, 11. Zeph. % 9.

buaen an der Kuste von Troglodytice. Ptolem. IV Jub. 20, 6. Mart. Jes. 3, 10. Matth. 10, 15. Marc,

7, 36. [Pieper.] 6,11. Rom. 9, 29. IIPetr.2,6. Jud. 7. ttbrigens

Oom&ra (Foftaea), nach Ptolem. VI 1 , 15 hat das jahwistische Geschichtswetk Gen. 18. 19
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.• v t 1 cm. i-L /1 1^ ™ Catalogue of Greek Coins Brit. Mus. Thessaly to
stammen die Lage der btadt ^?S Gen. 19, 22, Aetoli J by P> Gardnerp . XXXV nnd 19. Head
die an der sudostliohen Spitze des Toten Meeres 250. Schlosser Munzen des allerh. Kaiserhauses,
zu suchen ist, und 2. widerspricht der Ansicht Wien 1893, 9. Bull. hell. V 289. Ethnikon r6/^<poi
Blanckenhorns, daB die siidliche Bucht des oder ro{i<pevs (Steph.), ropt<p£oiv oder ro/u<ptrovv
Toten Meeres nur durch ein Einsinkungen veran- 50 Miinzen.
lassendes tektonisches Beben entstanden seinkonne Von Philipp II. verniutlieh wurde die Stadt
(S. 52j, der Wortlant von Gen. 19, 24 , der auf $ilm7iot (Steph. s. v.) oder $dixx6xofog (Liv.
eine yulkanische Eruption weist: kommt doch XXXIX 25?; Munzen <PiXi7tJiojzo\iTwv) genannt.
hier Schwefel und Feuer von oben. nicht von Nach einer nicht sicheren Erganzung [rou]<pi<os
unten her

! Auch ist von Wasser gar keine Rede. (SGDI II 2528 = 0. Bd. IV S. 2690) erscheint
Da ein vulkanischer Ausbruch in historischer Zeit ein Burger von G. unter den atolischen Hieromne-
am Toten Meer nicht stattgefunden haben kann, monen in Delphi. Demnach hatte G. urn 208
folgert Gunkel Genesis 3 2151 mit Eecht, dafi zum Atolischen Bund gehfirt. 198 v. Chr, wurde
die Sodomsage sich urspriinglich auf einen andern G., das mit dem iibrigen Thessalien zu Philipp V.
Ort bezogen habe und erst sekundiir auf das Tote 60 halten muBte , von dem mit Eom verbundeten
Meer ubertragen sei. Ed. Meyer Die Israeliten AthamanenkOnig Amynandros erobert, Liv. XXXI
und lhre Xachbarstamme 71 vermutet, daB die 41. XXXII 14. Seit 196 oder spatestens seit
Sodomsage eigentlich die Eutstehung einer der 185 gehOrte G. zum freien thessaHschen Bund,
unheimlichen Harras (Lavafelder) Arabiens erklart dem es auch mehrere Strategen lieferte: 179/8
tobe. Das konnte fur die Sodomsage zutreffen. Phrynus, um 130 dessen Sohn Pollichos, zu Augu-
Die Israeliten kfinnten sie von Arabien, d. h. von stus' Zeit Agatbanor (Kroog De foederis Thes-
Hidiaa aus, wo sie als Nomaden einst weilten, salorum praetbribus, Diss. Halle 1908, 59. 60).
nach Kanaan mitgebracht und hier auf das Tote 191 wurde es von Philipp V. und Baebius den

zu den Atolern abgefallenen Athamanen abge- Gonias (Tcaviag, Georg. Cypr. 1079), xei^
nommen, Liv. XXXVI 13. Im J. 189 von Philipp in Arabien, bei Steph. Byz. Fovva?, xazotxia

V. als Stutzpunkt gegen die Athamanen beniitzt, 2v$ias, unbekannt; vgl. rwvla xr}$ 'Aoafilas

Liv. XXXVIII 2. Nach dem Entscheid der EQmer {Euseb. Onoin. 282,88. Hieron. 141,28) und ij

in Tempe 185 den Thessalern zuriick gegeben, xalovpevt} r<t>vla zrjg Batavalag (Euseb. Onom.

Liv. XXXIX 26. 171 erholte sich das Heer des 216, 12). [Benzinger.]

Consuls Licinius in G. von dem Pindusubergang, Gonnapaios , falsche Lesung fur Napaios,

Liv. XLII 55. 48 wurde es von Caesar geplundert, Schol. Aristoph. Nub. 144.

Caes. bell. civ. Ill 80. Liv. epit CXI 55. Cass. Gonnokondylon(r6/ov*'o«o)'5i;Aoi'Liv.XXXIX

Dio XLI 51. Pint. Caes. 41. Appian. bell. civ. 10 25 nach des Sigonius Emendation codd. : Con-

II 64. Iustinian lieB die Stadtmauern erneuern, nocondyllum, Gonnocondillum , Somoeondillum,

Procop. de aedif. IV 3. [Stahlin.] Gonocondylum Kriegk D. thessal. Tempe 70.

ftoinpnos, ein Bildhauer unbekannter Zeit C. Bur si an Geogr. v. Griechenl. I 61, 3 schlagt

und Heimat, der bei Tatian. 52 als Verfertiger dazu die Emendationen Gonnos et Condylum und

der Statue einer unbekannten Dichterin Praxa- restitiierentur vor. Der Name G. scheint ahn-

goris genannt wird. Es erscheint nicht ausge- lich wie Peloponnesos, Samothrake, Gallograikia

schlossen. daB Tatian sowohl diese Dichterin als gebildet zu sein und zum Unterschied von anderen

auch den' Bildhauer erfunden hat. Kalkmann Eondylen ,Kondylon, das zum Gebiet von Gonnos

Rh. Mus. XLII 505ff. [C. Robert.] [s. d.] gehort', zu bezeichnen ; Kondylon von der

Gonai {Aiog yovaf). Als die Thebaner die 20 Ahnlichkeit des Hohenruckens mit einem Faust-

Gebeine Hektors von Ophrynion in der Troas gelenkkopf; gerade im nordostlichen Tliessalien

nach Theben uberfuhrten (Lykophr. 1194. 1206ff. finden sich oft faustgelenkkopfeartig dicht neben-

Aristodemos Schol. AB II. XLII 1. Paus. IX 18, 5. einander Eeihen von Hohenkuppen) , ein Hohen-

Tzetzes Lykopbr. 1194, Crusius S.-Ber. Akad. schloB im nordostlichen Thessalien, das als den

Munch. 1905, 763), bracnten sie sie nach Aristode- Perrhaibern gehong von diesen 185 v. Chr. be-

mos (offenbar in den O^aixd, s. 0. Bd. II S. 925, ansprucbt wird (Liv. XXXIX 25). Nach dieser

37ff.) slg tov nag" avzolg nalovpievov zotiov Aiog Stelle des Livius war es von Philippos (III.?) von

yovas, die ysveftHa Jild!- Lykophrons. Das Grab Makedonien, der auch Gomphoi QIXuzjioi nannte,

Hektors la^ aber nach Pausanias und Tzetzes bei in Olympias umgenannt worden. Diese Notiz

der Quelle Oidipodeia, die Pausanias an der StraBe 30 bcruht vielleicht auf Verwechslung mit Gonnoi,

nach Chalkis erwahnt und die Ulrichs (Reisen und das am Eingang der Tempeschlucht gelegen, wie

Forschungen II 5. 19f.) danach in der reichen Gomphoi ein wichtiger Zugang zu Nordgriechen-

Quelle am FuBe des Hugels, auf dem die Vor- land war. G. aber oder Kondylon lag nach Liv.

stadt Theod6ri stent, wiedererkannt hat. Frazer XLIV 6 nicht direkt am Eingang zu den Tempe
;

Paus. V 59 mit weiterer Literatur. Der zugrunde der Schriftsteller sagt: unum (sc. praesidium)

liegende Mythos bei Lykophr. 1196ff. Welcker in primo aditu ad-Gonnum erat, alteram Con-

Gotterlebre II 242. [Bolte.] dylo , tertium circa Lapathunta
,

quern

Gonduni oder Gorduni
f
schlechte Lesarten bei Characa appellant, Es ware moglich , daB es

Caes. b. G. V 39 fur Geidumni (s. d.). [Ihm.] zwei HiigelschlOsser namens Kondylon gegeben

Gongalae (var. Gongadae), Volksstamm im40hat, von denen das eine, als zu Gonnoi gehorig,

inneren Libyen, erwahnt von Ptolem. IV 6, 6. G. genannt wurde. Aber das Kondylon bei Liv.

Unbekannt; vielleicht ist er wie die Mimaces und XLIV 6 ist 169 y. Chr!", wie schon 185 v. Chr.

Achaemae, mit denen er zusammen genannt wird. von den Truppen des makedonischen KSnigs be-

aus der Provinz Africa falscblich nach dem Siiden setzt; es ware denkbar, daB urn 169 v. Chr. die

versetzt (vgl. Miiller zu Ptolem. I p. 744). Ortlichkeit nur mehr den Namen Kondylon hatte.

[Fischer.] In und bei der Tempeschlucht finden sich zabl-

Gongylates (royyviaTrn), Epiklesis des Zeus. reiche Befestigungsruinen , von denen nur eine,

Lykophr. 435. Anon. Ambros. 27 = Schoell- das byzantinische Lykostomion (jetzt KdaTQoxfjg

Studemuud Anecd. 265. Tzetz. Lykophr. 435 'Qgpd? = der Schonen) festgelegt ist (Jeorjia-

fugt als Erklarung hinzu: Si ov at yoyyvlai xai 50 dh is BeooaAla* 171). Diese Stelle ist aber die,

at ovv£0(ptyfi£vcu x&Qts xtvovvtat. Vermutlich ent- von der Livius XLIX 6 sagt: . . . quartum (sc.

spricht Zeus G. dem Zeus Palamnaios. [Jessen.] praesidium) viae ipsi, qiui et media et angustis-

Gongylos. 1) Eretrier. Ihm als Befehls- sima vallis est, impositum, quam vel X arma-
haber ubergibt Pausanias im J. 476 die Stadt Us tueri fa&ik est. Die Beiestigung auf dem
Byzanz, Thuc. 1128,6. Bosolt Gricch. Gesch. 'A.'HXtov genannten Hugel (512 m) sudsudostlich

IH 1, 89. Von ihm stammen die Eretrier G. vom Dorf Taymvi nimmt C. Bursian Geogr.

nnd Gorgion, Xen. anab. VH 8, 8. 17; hell. Ill Griechenl. I 61 fur Lapathus (3. 0.), Jeorjiadhis
1, 6. Curtius Griech. Gesch. Ill 5 145. (s. 0.) fflr Kondylon in Anspruch. H. Kiepert

2) Korinthischer Flottenfnhrer bei Syrakus im FOA XV. XVI setzt Kondylon 5 km ostnordGst-

J. 414, Thuc. VII 2, 6. Curtius Griech. Gesch. 60 lich von Gonnois Ruinen an. Die Statte hele

US 668. Nach Pint. Nic. 19 findet G. bald nach auf einen 100 m hohen Vorsprung. Wahrschein-

seinerAnkonft in Syrakus seinen Tod. [Kirchner.] licher erscheint mir eine Stelle 1,5 km ostlich

Gonia (17 r&rfa d. h. Ecke, Winkel), Grund- davon (215 m hoch), 1,8 km westlich von der

stuck im Gebiet des szQodareiov (= Vorwerks) Kapelle "A. nagaoxevr], die Lykostomion gegen-

Atfld&tov, das zum olxoxoodozsiov Bans am Maian- uberliegt. S. auch noch die Art. Gonnos und

. <b©8 in Ionien gehort, Acta et Diplom. ed. Mullcr Kondylon. [Burchner.]

«t Miklosieh VI 10; vieUeieht identisch mit Gonnos (17 Wwoq Herod. VH 128. 173. Ly-

toovta xos nez&xt), ebd. VI 211. (Burchner.] cophr. 906. Strab. IX 440. Ptolem. Ill 12, 39 M.



Steph. Byz. a. r&w*). Gonnoi (oi rdvvot Polyb.
XVIII 27, 2. Liv. XXXni 10. XXXVI 10, aber
Gonnus XLII 54 (61). 07. XLIV 6 und Steph.
Byz. s. /bVvot; /toot Porphyr. Tyr. FHG HI
p. 700 frg. 8), Oonuussa (j/ rowovooa Tzetz. Ly-
cophr. 906; vgl. Steph. Byz. s. v.). Der Name
von dem kniegelenkkopffBrmigen UmriB der Um-
fassuhgsmauer, vgl. Steph. Byz. s. v. iE-Munzen
zwischen 300-146 v Qhx Av. Zeuskopf Frauen- „_. „, lulgDJluc u uem BUIorD
kopf; J£ rONNEQN Widder (stehender Lowe 10 widerspricht. Da nun In der Gegend zwischen

vrujjytLiisia looo

2) XL II 573f. wird unter den Stfidten Aga-
memnons zwischen Hyperesia (= Aigira, Bur si an
II 338, 3) und Pellene abieivrj Fovosaaa genannt.
Dies kann mit dem unter 1) genannten identisch
sein. Der Homer-Erklarer aber, auf dem Paus. VII
26, 13 zuruckgeht, glaubte vielleicht, dafi die Ab-
folge beim Dichter der geographischen Lage ent-
spreche (weitere Beispiele Reitz 35 Anm.),
wahrend doch das folgende Aigion dem sofort

iooy ijopnna

Head-Svoronos 'latoQta Nofttaftdrcov I 370),
Festungsstadtchen in beherxschender Lage in der
Nahe des veranderlichen linken Peneiosufers in
der thessalischen Pelasgiotis (Perrhaibia), gerade
im westlichen Zugang (Liv. XXXVI 10, vgl.
Polyb. XLII 54) zur Tempeschlucht, deren einer
Schluysel es war, 20 rOmische Meilen (sc. iiber

Gyrton) von Larisa entfernt, am Abhang eines
Berges (jetzt Zoho), Liv, XXXVI 10. Begriindet
von den Perrhaibern (Strab. Steph. Byz. 77™- 20
gcufioi Alohig). Sagenhafter Grander Guneus,
des Kyphos Sohn. An ihm voriiber riickt des Xer-
xes Heer 480 v. Chr. nach Mittelgriechenland
(Herod.). Makedonisch wohl urn 353 v. Chr. mit
den iibrigen thessalischen Stadten. Vielleicht von
Philippos HI. Olympias genannt (s. den Art.
G o n n o k o n dy 1 o n). 319 wird zu G. Antigonos
Gonatas (s. Bd. I 8. 2913) geboren. 191 und 169
v. Chr. in den Handen des makedonischen KOnigs.

Aigira und Pellene ein Ort Gonoessa nicht vor-
kam, wohl aber ein zerstOrtes Stadtchen Donussa.
dort lag, so erklarte er rovosoaa fiir einen Irrtum
der Peisistratischen Rezension und setzte Aovdsooa
in den Test (so auch Eeitz 34, 75). Auf dieselbe
Erklamng gehen Eust. 29], 40 I. aptQcorrJQiov

Uelkrjvtjs und die zwei kurzen Glossen bei Hesych.
zuruck. Gegen die Identifizierung Bur si an
II 343.

3) Donussa(Aovovooa, der Artikelfehlt o. Bd. V
S. 1548) erwahnt Paus. VII 26, 13 (vielleicht nach
einem Periplus, meint Heberdey) zwischen Aigira
und Pellene, genauer dem westlich vom Sythas
(Heberdey), nicht bei Xylokastro (Hirschfeld II
960. F r az e r Paus. IV 180) gelegenen Hafenort von
Pellene, Aristonautai, als (ehemals) den Sikyoniern
gehorig (dann, als sie es aufgeben mufiten), von
ihnen selbst zerstfirt Nnr so geben die Worte
noXicfia imr\Hoov Hixvcdviq>v Aovovaaa xaAovftsvij

Ansehnliche Keste des Mauerzugs, besonders im 30 iyhszo vjto Zixvaviaiv avaozaxog einen Sinn
Westen in sehr stumpfen Winkeln uni drei Kup-
pen im Sudwesten 103 m hoch, im Nordosten
120 m hoch. Weder bei Hierokles noch in den
Bischofslisten genannt. Leake Travels in North.
Greece III 371. 379. 389. 397. IV 312. Bur-
sian Geogr. v. Griechenl. I 60. FewQyiddrjs
OeoaaMaZ 108f. Uber die Geschichte und Alter-
turner von G. wird das Studium der im Oktober
1910 (s. E sti a [Athen] 25-/7. Okt 1910) gefundenen

(Bobrik 30). ,Pausanias hat es^sicheriich nicht
mehr gesehen, spricht auch gar nicht einmal von
iQuma' (Heberdey). Eine genauere Lokali-
sierung ist also unmo'glich. Nur durch Gleich-
setzung mit dem homerischen Gonoessa bekam
Leake in dem Epitheton vlizuvr} einen Anhalts-
punkt, den Ort auf dem Gipfel der Koryphi zu
suchen. Dies ist ein isolierter, nur von Suden
zuganglicher Kalkberg (732 ro) westlich Xylo-

Altertumer der Akropohs you G. (Inschriften [dar-40 kastro (Philippson), auf dessen schmalem, von
unter ein Psephisma iiber die Stavo/utf von Grund-
stflcken], Rundtempel der Athena, Kultbild von
Xenokles(?) in Lebensgrfcfie, auf der Akropolis ein

vierkantiger Wachtturm aus der Zeit der Franken-
herrschaft) Licht verbreiten. [Burchner.]

Gonnussa (r) rowovaoa Steph. Byz.) s. Gon-
nos in Thessalien. [Biirchner.]

Gontiana, Stadt im Inn era von Mauretania
Tingitana, Ptolem. IV 1, 13 [7 Miiller] ; anscheinend

Osten nach Westen verlaufcndem Gipfelplateau
eine Kirche der Panagia steht. Curtius zog auch
noch das unter 1) genannte G. hierher. Bursian
II 343 und Bobrik, die die Gleichsetzung
bestreiten, sowie Lolling, der ihr zweifelnd
gegenubersteit, haben keinen Grund, Donussa auf
Koryphi anzusetzen. Bestiegen hat den Berg an-

scheinend niemand. Das Fehlen von Nachrichten
uber Ruinen aaf Koryphi veranlafite v. Duhn,

dieselbe nemit der Geogr. Rav. p. 163 Parthey. 50 statt dessen den spitzen Berg Avgo vorzuschlagen,
Vermutung liber die Lage bei Tissot Mem. pre

-

sent, a TAcad. d. inscr. ser. IX 1, 303. [Dessau.]
GoUUSSa (rovovaaa). 1) r. rj vjisq Siximvog

wird von Paus. II 4. 4. V 18, 7 als Heimat des
Melas, des Stammvaters der Bakchiaden, genannt.
Der Zusatz besagt, dafj es im Bergland sudlich
Oder westlich von Sikyon (Lolling 162 ,gegen
Pellene hin') zu suchen ist (Reitz 331'.). Curtius'
Versuch, die Bedeutnng von imhQ so zu verfluch

der 9 km wciter westlich mit steilen weilien
Hangen an die Kiiste herantritt (Philippson).
TJntersucht ist auch diese Stelle nicht. Leake
Morea III 220. 385; Pelop. 404. Bobrik De
Sicyoniae topographia. Diss. Konigsb. 1839, 30f.

Curtius Pelop. I 485. II 498. v. Duhn Athen.
Mitt. 1878, 61. Lolling Hellenische Landeskunde
u. Topogr. 162. 167. Reitz De praep. vjieg ap.

Paus.usulocali, Diss. Freib. 1891, 33ff. Philipp-
ort^ia^i,.^ ioc xt„v„_j t>^: j t» <i(\tigeii, dali der Zusatz auf Koryphi (s. u.) passen 60 son Pelop. 125. Heberdey Reisen des Paus. 79,

w*rH« 1cf ok,,,™.;™ tj.l.^1^ a„^i -.x Frazer Pans. IV 179f. (referiert nur). [Bftlte.]
wurde, ist abzuweisen. Bobriks Ansetzung 6st-
lich von Sikyon ist willkurlich. Bursian II 32,

1

vermutet es in dem von Ross (Reisen im Pelop.
491) beschriebenen Kastell auf einem Bergvor-
sprung bei Li6pesi am linken Dfer des Asopos;
dort hat es B. Kiepert Fonnae orb. ant. XHI
eingetragen. Eine Bcgrundung far die AnsetzuDg
gerade an dieser Stelle fehlt aber.

Gonjklinia , Ort in Phrygien , in der Nahe
von Lysias, wo St. Abercins dtircb Gebet (tdlvas to
yovaza) eine Quelle entstehen lieB. Aus den Acta
S. Abercii nach einer unedierten Hs. mitgeteilt von
Ramsay Cities and bishoprics of Phrygia I 754,
5. Nach Anderson Jonrn. hell. Stud. XVHI
107 ist es die Quelle Gianr Olnk, [Rage.]

Gophna (royva Euseb. Onom. ed. Lagarde 24° 30' empfiehlt im Verein mit der Namensform

300,94. Plin. n. h. V 15. Joseph, ant. XIV Sprengers Annahme (Die alte Geographie

11, 2; bell. Iud. I 11, 2. ni 3, 5. V 2, 1. VI % Arabiens 1875, 47f., 168), dafi dieses G. das

2f. Tab. Peut. Madebakarte = rovcpva Ptolem. spatere el-4arad ist, ,die ehemalige Hauptstadt

V 15, 3. Euseb. Onom. ed. Lagarde 220, 7. 248, 3 der Provinz el-Kaslm, daher auch Garad el-Kaslm

= Hieron. ebd. 93, 3. 13*0, 6 ; Foyvtriicr} zoTragyJa genannt, einen Tag von
f
Onaiza gegen Basra hin

Joseph, bell. Iud. 1 1, 5. II 20, 4. IV 9, 9), Stadt gelegen
:
_also in der Nahe des jetzigen Boraida

im westjordanischen Palastina, 15 rom. Meilen * oder 'Ojun'.

(Euseb. a. a. O. Tab. Peut. 16 Meilen) von Jeru- 2) Eine zweite Stadt im Innern von Arabia

salem, an der Strafie nach Neapolis (Nablus), 10 felix , Ptolem. VI 7, 39; die bessere, auch von

20 rem. Meilen von letzterem entfernt; Haupt- Wilberg und Nobbe aufgenommene Uberliefe-

ort einer der elf judischen Toparchien (Plin. a. a. rung der MaBangabe des Ptolemaios, 82° 30%

O. Joseph, a. a. O.); zur Zeit des Cassius ein 16° 0' spricht dafiir, dafi G. (mit Sprenger 162)

bedeutender Ort, dessen Einwohner von Cassius beim^Wadl und Dorf Gaura zu suchen ist (nicht

als Sklaven verkauft wurden (Joseph, bell. Iud, I bei (Wan, wofiir nur die schlechterc Uberliefe-

11, 2). Heute Dschifna, in fruchtbarer Umgebung; rung des Langenmafics 81° 30
' zusprechenschien).

vgl. Raumer Pal. 199. Robinson Pal. Ill 296f. [Tkac.]

Gue*rin Jude"e III 28ff. ; Survey of Western Gordiane^ Gegend am mittleren Sangarios,

Palestine. Memoirs II 294. 323. Benzinger- Vita S. Theod, 43 (nvrjpsia aytoloytxa ed, Th.

Baedeker Palastina? 200. [Benzinger.] 20Toannes 1884). Ramsay Journ. hell. Stud. VIIT

Gor (so in den Sententiae episcoporum vom 505. [^g6 -]

J. 256 nr. 40, vgl. H. von Soden G6tt. Nach- Gordiaims s. Antonius Nr. 60—62.

richten 1909, 266, in HarteTs Cyprian 451 Gordion (FogStov und FogSieiov), alte Haupt-

unrichtig Qorduba genannt), in Inschriften CIL stadt Pmrygiens, besonders haufig in Verbindung

VTII Suppl. p. 1278 civitas Qoritana; Ruine mit dem Alexanderzug genannt, Xen. hell. I 4, 1.

Henchir Draa el Gamra, migefahr 40 Millien Polyb. XXII 18, 8. Strab. XII 567. Liv. XXXVffi
sudlich von Karthago, 4 km von der Station 18. lust. XI 7,3. Plin. n. h. V 146. Arrian. esp.

Smindja der Eisenbahn von Tunis nach El Kei Alex. I 29, 3. II 3, 1. Curt. hist. Alei. Ill 1. 11.

[Dessau.] Pint. Alex. 18. Frtiher wurde es falschlich mit

Gora, Ort in Aithiopien, auf einer Nilinsel 30 Gordiukome-Iuliopolis gleichgesetzt, jetzt ist es,

zwischen Napola and Meroe, Plin. n. h. VI 29, soweit es ohne Beglaubigung durch eine Inschrift

179. [Pieper.] mSglich ist, mit Sicherheit auf dem rechten Ufer

Goralus, minderwertige Variante zu Coralis des Sangarios, dem Dorfchen Pebi gegenuber,

bei Plin. n. h. VI 150, aber noch von Sprenger lokalisiert worden. Dort haben Ausgrabungen

Die alte Geographie Arabiens 1875, 52. 252 und auf einem Hiigel , der sich ursprunglich ca. IS

E. G laser Skizze der Geschichte und Geographie —14 m uber die Ebene erhob, die Reste einer

Arabiens, 1890, II 31. 35.217 aus alteren Plinius- alten Ansiedlung zu Tage gefordert, die bis ins

ausgaben aufgenommen; s. Coralis {zur Ergiin- 2. Jahrtausend zuriickreicht. Ostlich der Stadt

zung dazu vgl. Agatharchides frg. 97 bei Miiller liegt eine Nekropole mit einer Reihe von Tunnels,

Geogr. Gr. min. 1186) undCorolia. [Tkac.] 40 die, soweit sie untersucht word&i sind, in die

Gorbatha (ro'^a^a), oder Garbatha (rdy- Zeit von ca. 700 v. Chr. G. abwarts gehoren.

fia&a), Ortschaft in Mesopotamien , von Ptolem. Vgl. den ausfiihrlicben Bericht von G. Korte
V 18, 12 zwischen Sinna und Dabausa erwahnt. und A. Kflrte Gordion, Arch. Jahrb., Erg.H. V.

Letzteres diirfte mit Sachau (Reise nach Syr. 1904. |Ruge.]

und Mesopot., 1883, 269) in der ausgedehnten Gordios (bei Herodot. roQdfyg), ein besonders

Ruinenstatte Tabus am rechten Euphratufer, nord- unter den phrygischen Herrschern, abwechselnd

westlich von e'd-Der (Der-ez-Zor, nordwestlich von mit Midas, vorkommender Name, tjber dessen

der Mundung des Habur) zu suchen sein; vgl. Trager vgl. A. v. Gutschmid Kl. Schriften TIT

dazu auch den Art. Dabausa (o. Suppl. I S. 333) 456ff.

und (fragend) Chap ot La frontiere de lEuphrate 50 1) Gordios (I.), der mythische Grunder des

(Paris 1907) 294. G. ware dann wahrscheinlich phrygischen Staates. Die Grundungslegende wird

in einiger Entfernung von Tabus, und zwar nach in zwei Varianten erzahlt. Nach Iustin. XI 7,

der Aufzahlung bei Ptolemaios zu urteilen, etwa 5ff. ackerte der Landmann G. auf dem Felcle,

nordlich oder nordwestlich davon zu lokalisieren. als ihn VOgel aller Arten zu umfliegen begannen j

[Streck.] urn sich dieses Zeichen aoslegen zu lassen, machte

Gorbeus, Ort in Galatien, Strab. XII 568. er sich nach der niichsten Stadt auf, an deren

Ptolem. V 4, 6 (8) {KogfaovvTog) , an der Strafie Tor er einer schOnen Jungfrau aus dem Wahr-
Ankyra-Tyana , Itin. Ant. 143, 2 (Corbeunca). sagergeschlecht begegnete; sie deutete ihm das

205, 9. Itin. Hieros. 575, 9 (mansio Curveunta). Zeichen auf kiinftige Herr3chaft und bot sich ihm
Tab. Peut. X I (Corueunte). Geogr. Rav. IT 16 60 als Fran an. Bald nach der Hochzeit brach unter

(Corbeufe). Der Enfernung nach in der Gegend den Phrygern ein Biirgerzwist aus, und auf die

von Bihnam, sudlich von Angora, anzusetzen. Frage an das Orakel erhielten sie die Weisung,
Bam 8 ay Asia min. 46. 216. 255. Anderson das Konigtum einzufiihren und denjenigen zum
Journ. helL Stud. XLX 102 ; Annual Brit, school, Ktoig zu wahlen, der ihnen bei ihrer Rflckkehr

Athens IV 73. [Ruge.] zuerst nach dem Zeustempel fehrend begegnen

Gorbilon a. Corvilu. wurde. Dies war G., der, zum KOnig erhoben,

Gorda {rteda). 1) Stadt im Innern von Arabia als Andenken an den Urspnmg seiner Herrschaft

felix, Ptolem. VI 7, 31; die MaBangabe 76° 10', den Wagen, auf dem er gefahren war, dem Tem-
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pel weihte. Ihm folgfce in der Herrschaft sein

Sohn Midas. Dagegen lautet Arrians Bericht
(anab, II 3ff.) dahin, dafi sich auf G.s Gespann
beim Ackeni ein einzelnex Adler niederlieB und
bis zum Abend blieb. Die Seher, welche G. be-

fragen wollte, heifien bei ihm Telmisseer, und die

Jungfrau gibt ihm den Rat, an dem Platze des

Vater des Adrastos , Herod. I 85 . 45. Da G.
den Adrast, welcher semen Bruder ohne Absicht
getotet batte, verbannte, so starb wahrscheinlich
mit ibm das phrygische Fflrstenhaus atis (Rei-
neccius 160).

Literatur : Zu den zitierten Werken noch Reiner

„ Reineccius Historia Iulia I (Helmstadt 1594)
Wunders dem Zeus zu opfcm und hilft ihm dabei. 160ff. Maspero Hist ancienne des peuples de
Aus der Ehe mit ihr entspringt Midas ; erst nach 1'Orient classique III 330. 336.
dessen HeTanwachsen bricht der Zwist unter den 10 5) Kappadoker von Abstammung, wahrschein-
Phrygern aus und das Orakel verheiBt ihnen,

daft ein Wagen den Kflnig bringen werde, wel-
cber der Uneinigkeit ein ^Ende mache. Es war
dies Midas, der mit den Eltern auf einem Wagen
in die Volksversammlung fuhr; er wurde zum
Konig gewahlt, schlichtete den Zwist und weihte
den Wagen zum Dank fur die Sendung des Adlers
dem Zeus. Beide Berichte scheincn zunachst aus
Aristobulos zu stammen (A. KGrte 13, 72); zu

lich SproB einer Dynastenfamilie. Er ermordete
den Konig Ariarathes VI. Epiphanes (s. Aria-
rathcs) von Kappadokien, Iustin. XXXVIII 1, 1;
das Ereignis mufi in das J. Ill v. Chr. fallen,

wie Th. Reinach nachwies (Mithradates Eupator
82, 1), wogegen A. v. Gutschmid es in das
J. 103 setzte (Kl. Schriften III 468, etwas anders
ebd. Ill 566). Ob G. wirklich, wie bei lustinus
behauptet wird, im Auftrag Mifchradats handelte

Arrian stimmt Aelian. de nat. an. XIII 1 und' wohl 20 oder auf eigene Faust, urn sicb der Herrschaft
auch Plut. Alex. 18. Curtius III 1, 14 scheint zu bema-chtigen, ist unsicher ; er mufite das Land
der andern Version zu folgen. G. wird der Grtin- verlassen und fliichtete sich zu Mithradates (lu-
der der nacb ibm benannten Stadt (noch Strab.

XII 568. Stepb. Byz. s. rogdistov). Im Gegen-
satz zu v. Gutschmid, welcher die G.-Sage fiir

weniger authentisch erklarte (a. O. 459), baben
Eubl (Ztschr. f. osterr. Gymn, XXXIII 1882,
Sllff.) und A. Korte (Gordion, V. Erg.-Heft d.

Arch. Jahrb. 12ff.) gezeigt, dafi die Erzahlung

stin. XXXVIII 1, 1. 6), der ihn in seinen Schutz
nahm und von jetzt ab als geschicktes Werkzeug
fiir seine auf den Gewinn Kappadokiens gerichteten
Plane gebraucbte. Im J. 100 oder 99 verlangte

Mithradates von Konig Ariarathes VII., den er kurz
vorher gegen Bithyniens Aspirationen restituiert

batte, die Riickberuftrag des G. und nahm die
bei lustinus klarer und urspriinglicher ist, wenn 30 abschlagige Antwort als Anlafl zum Krieg, der
auch einzelne Zuge bei Arrian, wie der Adler J *- J -- 1- 1 — "- ^ ""

-
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-
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des Zeus und vielleicbt aucb die Bencnnung des
Sehergeschlechtes als TsXfiioosTg der originalen

Fassung naher zu kommen scbeinen (A. KGrte
a. 0. 14 sieht in der Ehe des ersten Phryger-
kimigs mit einer Telmissenserin den sagenhaften
Ausdruck fiir eine Versohnung der eingewanderten
Phryger mit dem einheimischen Priesteradel).

Auch die weiteren, mit seiner Grundansicbt zu-

durch die meuchlerische Ermordnng des Kappa-
dokerfursten rasch cntschieden wurde. Mithra-
dates setzte einen seiner Sohne, der im Alter
von acht Jahren stand, unter dem Namen Aria-
rathes (IX. Eusebes Philopator) als Konig ein und
gab ihm G. als Vormund und Leiter an die Seite,

Iustin. XXXVIII 1, 5ff. Dieses Regiment dauerte
einige Jabre, bis ein Aufstand in Kappadokien
ausbrach, der jedoch von Mithradates niederge-

sammenhangenden Folgerungen v. Gutschmids, 40 schlagen wurde; da aber darauf Nikomedes II.

daB nicht G., sondern Midas der erste phrygi- von Bitbynien einen Kandidaten fiir den Thron
sche Konig war und die jungfrauliche Seherin
mit der Kybele zu identifizieren sei, erscbeinen
als unzulassig. tfber den von G. geweihten Wagen
und die kiinstliche Verknotung des Jochs vgl.

Arrian. II 3, 6ff. Pint. Alex. 18, dazu W. Reich el

Homer. WaffenS 130. A. Korte (a. 0. 16) glaubt
mit Recht, dafi er zuerst fur Zeus bestimmt war
und erst spater auf G. ubertragen wurde. Wie

Kappadokiens aufstellte und Roms Unterstiitzung

dafiir zu gewinnen trachtete, ward G. von Mi-
thradates nach Rom gesandt, um das auf eine

angebliche Abstammung von der einheimischen
Dynastie begrundete Anrecht des Ariarathes IX.
zu verfechten. AlLein auf Befehl des Senats mufite
Mithradates Kappadokien herausgeben (Iustin.

XXXVIII 2). Die Landschaft wurde fiir frei er-
iiberbaupt der mythiscbe Midas mit dem thraki- 50 klaTt ; die Bewohner waren aber damit nicht ein-
schen Waldgott Midas vermischt wurde, so er-

seheint auch bei Herodot. VIII 138 G. als Vater
des tbrakischen Midas.

2) Gordios (II.), Vater des historischen K6-
nigs Midas (n.), Herod. I 14. Koch erwabnt
bei Suidas s. "Olvfmo;, Ps.-Herodot. vita Hom.
11, wahrscheinlich auch gemeint bei Aelian. v. h.
IV 17 und lamblichos de vita Pythag. 143.

Gordios (III.), Sohn des Midas II. und

verstanden und erbaten die Einsetzung eines Kfi-

nigs (Iustin. c. 2, 8 und bes. Strab. XII 2, 11);
eine Partei hatte dafur G. ins Auge gefafit (Iu-

stin. XXXVIII 5, 9), den naturlich die Romer
nicht akzeptierten, vielmehr wurde auf ibren Druck
bin ein einheimischer Adliger als Ariobarzanes
(I., er nannte sich ,Philoromaios') zum KOnig ge-

wahlt (95 v. Chr., vgl. iiber das Jahr Th. Rei-
nacb a. 0. 93, 1 und iiber den Fiirsten derselbe

Vater des Midas ni., von Reineccius aus der 60 Trois royaumes de TAsie mineure 59ff. und Niese
Aufeinanderfolge der Namen bei Herod. I 35
zur Ausfullung der Liicke zwischen Midas II. und
Midas in. mit Recht erschlossen. v. Gutschmid
wollte (a. 0. 250) zur Stiitze dieser Annahme in
dem Cert. Horn, et Hes. 250 den uberlieferten
Namen Fdgyos in radios andern, was aber, wie
A. Korte (a. 0. 22, 116) bemerkt, kaum angeht.

4) Gordios (IV.), Sohn des Midas DX und

o. Bd. II S. 833ff.). Doch liefi sich Mithradates
durcb diesen Mifierfolg nicht von seinen Absicbten
abbringen und sucbte jetzt den gerade auf den
Thron Armeniens gelangten Tigranes daftlr zu
gewinnen ; das Bundnis mit ihm wurde durch G-
zostande gebracht (Iustin. XXXVIH 3, 2). Ti-
granes brach im J. 93 in Kappadokien ein, Ario-
barzanes fliichtete and G. wurde als Regent ein-

ibM6 ttorcutanum promuntunum

gesetzt ; dieser rascbe Erfolg ward aber durch

das Eingreifen Sullas zunicbte, der von Kilikien

aus in Kappadokien einruckte, G. schlug und
Ariobarzanes zuruckfabrte (Iustin. XXXVIH 3.

Plut. Sylla 5. Appian. Mitbr. 57). Mit dem end-

gultigen Scheitera von Mithradates Absichten auf

Kappadokien tritt G. zuruck, wenn ihn aucb der

Konig weiter in seinen Dienstea behielt. In dem

Feldzug Murenas 83/2 wurde G. vorausgeschickt

und erfullte die Aufgabe, MuTena so lange auf-

zuhalten, bis Mithradates mit dem Hauptheere

eintraf, worauf Murena geschlagen ward (Appian.

Mithr. 65).

Literatur: in erster Linie Th. Reinachs Mi-

thradates Eupator (fibers, von Gfltz) tind, fiir die

Chronologie der kappadokischen Herrscher, dessen

Trois royaumes de TAsie mineure (Paris 1883);

dann A v. Gutschmid Kl. Schriften III 468ff.

Mommsen Ram. Gesch. H» 279ff. 338. Ed.

Meyer Gesch. d. Konigreichs Pontos 98ff. und

in Ersch und Grubers Encycl. S. 2 T. 32, 387ff.

A. Holm Griecb. Gesch. IV 682ff. *

6) s. Cordius Nr. 1. [Swoboda.]

7) Gordios, vornehmer Kappadoker, ermordet

etwa 111 v. Chr. den Konig Ariarathes VI., an-

geblich auf Veranlassung des Mithradates Eupator

von Pontos, bei dem er Zuflucht fmdet; vgl.

Iustin. XXXVIH 1. Spater verlangt Mithradates

von dem Sohn des Ermordeten, Ariarathes VII,,

die Ruckberufung des G. Die Verweigerung fiihrt

zum Konflikt, Mithradates tfitet Ariarathes an-

gesichts beider Heere, und ernennt einen seiner

eigenen S6hne unter Vormundscbaft des G. zum
Konig, 99 v. Chr. Als spater Nikomedes von

Bitbynien einen Pratendenten dagegen aufstellt,

soil G. in Rom beweisen, dafi der Sohn des Mi-

thradates ein echter Ariarathide sei, doch er er-

leidet einen MSBeifolg; a. a. 0. c. 2. Viele

Kappadoker hatten in Rom sich G. als Herrscher

erbeten, a. a. 0. c. 5, 9, sie erhielten aber den

Ariobarzanes. Durch G. veranlafit Mithradates

den Tigranes, Ariobarzanes zuvertreiben, 93 v. Chr.

a. a. 0. 3, 2; vgl. 5, 8. Im Jahr darauf wird

der als Regent eingesetzte G. von Sulla wieder

verjagt, Plut. Sulla 5. Im Kriege gegen Mu-
rena, 82 v. Chr., kommandiert G. ein Heer des

Mithradates, Appian. Mithr. 65; vgl. Th. Rei-

nach Mithradates (deutscbe Ausgabe) 81. 90ff.

97f. 299. [Willrich.]

Crorditannm prormmturium, C. del Falcone,

das ^ordwestende Sardiniens, wird von Plin. n. h.

HI 84 (Mart, Capella VI 645) und Ptolem. Ill

3, 2 erwahnt. [Weiss.]

Qordiukome. 1) Auf einer Inschrift aus

Gundani, nOrdlich vom Hoiran-GOl, findet sich

der Name roQStfovxJtbfitjs. Ra m s a y betont mit

Recht, daB der im phrygisch-pisidischen Grenz-

gebiet zu sucbende Ort von Gordiukome-Iuliopolis

verschieden sein muB, Aberdeen Univers. Stu-

dies XX 1906, 330, 31. 365. [Rnge.]

2) s. Iuliopolis.
ordin TeichoB (to Fog&tov TeT/oc Stepb.

Byz.; Gordiutieftos, quod voeant Liv. XXXVHI
13), Griindung 'des Midas, des Sohnes des Gordios

(s. cL; vgl. Gordiu Kome in Bithynien, Plin. n. h.

V 143, und andere Ramsay Asia min. 209, 22),

befestigter Ort (wdJUc Steph, Byz.) im ostlicben

Karien nacbPaton Joum. helL Stud. XX (1900)

63 pi. VI; vgl. aucb Ramsay Asia min. 421,

17 an dem Abhang einer Anbobe an einem west-

lichen ZunuBchen, jetzt Ak-su (= weifies Wasser)

des Morsynos (jetzt Dandola tschai), jetzt Ghiorle,

ein kleines, maleriscbes Dorfchen. G. war Sta-

tion des romiscben Heeres auf dem Marsch des

Cn. Manlius nacb Galatien : Ephesos—Magnesia

am Maiandros—Hiera Kome—Harpasosflufi—An-

tiocheiaam Maiandros—Gordiuteichos—drei Tage-

lOmarsche—Tabai. Nach Bull, hell. XHT 505 ist

Tabai = jetzt Dawas, 36 km = 23 romische Meilen

von G. Eine Griindung der Gordiuteichiten war

Harpalykeia (s. d.), Steph. Byz. s. v. [Burchner.]

Gordos (ij rogdog aus einem kleinasiatischen ?

Sprachstamm), Name mehrerer Ortlichkeiten Klein-

asiens. 1) Ort in der Troas (d. h, Dardania),

Strab. XIII 603 ; 60 (?) Stadien von Kale Peuke.

An ihm entspringt der Rhodios. Auf Kieperts
FOA IX ist der Abstand zwischen G. und Kale

20 Peuke vermutungsweise auf 22Va km = 120 Sta-

dien angegeben.

2) Stadt in Lydien ; hatte spater eine Zeit-

lang den Bcinamen Mia (Munzen: ImhoofLy-
dische Stadtmiinzen 85ff. Catal. of Brit. Mus.

LIV 90 Invent Wad dington nr. 4968ff. Im-
hoof Kleinas. Munzen 171 : R/ IOYAIEQN rOF-
AHfNQN; rOPAOC 10YAIA. Zeus Nikephoros,

Asklepios, FluBgott Hyllos?, der Raub der Per-

sephone; Socr. hist. eccL VII 36). In der Zeit

30 des romiscben Kaisers Valerianus stand an der

Spitze des Gemeinwesens ein agxtov. Jetzt Gor-

dis am Hyllos (jetzt Kum tschai = SandfiuB),

Kiepert FOA IX. Ramsay Asia min. 132

meint, dafi G. vielleicbt Mitglied der lydiscben

Dekapolis (Katakekaumene, s. o. Bd. IV S. 2415)

gewesen sein konnte. [Burcbner.]

roqSvala ogrj, nach Strab. XI 522 Name
desjenigen Grenzgebirges zwischen Armenien mid

Mesopotamien. an dessen Fufie Nisibis imd Tigrano-

40 kertalagen; vgl. Ptolem. Y 13, 5 = Gurdiaeorum

monies Plin. VI 129, wo der Tigris sie lustrat.

und = Kdobvvov oqog Cass. Dio LXVUI 26;

jetzt Dscbudi Gebirge. Auf denselben Reste

der Xisutbrosarche, mit deien Asphalt Amulet-

handel getrieben werde, Beross. frg. 7, 7 (FHG
II 502) und dessen Ausschreiber. Verschieden

davon die Monies Gurdinii, Plin. VI 30, zwischen

Portae Caucasiae und Pontus, Goldbergwerke ent-

haltend. [Baumgartner.]

50 ToeSvrjvtj {$ roQbvvr], Ptolem. V 13, 20, vgl.

22. Plut. Pomp. 36. Appian. Mithr. 105 = Koq-

dovrjvrj Cass. Dio XXXVII 5, 3(, Landschaft an

der Grenze Armeniens ostlich von den Tigris-

qnellen = rogdvma, Strab. XYL 739. 747. 750.

Stepb. Byz. . wo als Xcoga IIsoQixtj bezeichnet.

Kolonisiert von Gordys, Sohn des Triptolemos.

Strab. XVI 747. 750, Steph. Byz. In ihr das

Niphatesgebirge. Strab. XI 527. Der Einwohner

roQ&vaio}. Strab. XI 532. Steph. Byz. ; Togboxog

60 oder Voobog, Stepb. Byz.; rogdvyvoi, Plut. Luc.

26. 29; Carduchi quondam dieti nunc Cordueni.

Plin. VI 44; Cordueni, Eutr. VIH 3. Zur Zeit des

Mithridatischen Krieges war G. strittig zwischen

Phraates und Tigranes, wurde von Pompeius ohne

Widerstandbesetzt durcb Afranusund dem Tigranes

ubergeben, Cass. Dio XXXVII 5, 4; vgl. S. Ruf.

brev. 3. Zur Zeit des Lucullus stand G. unter

einem Konige Zarbienus, iiber dessen Schatze und



prachtvolle Bestattung durch Lucullus Plut. Luc.
29. Wurde von Traian besetzt, Eutr. VIII 3. S. Euf.

hrev. 20, stand zur Zeit des Constantius unter

einem rOmerfreundlichen Satrapen Iovinianus,

Ammian. Marc. XVIII 6, 20; bei lulians Tod als

fruchtbares Land in rOmischem Besitz, Ammian.
Marc. XXV 7, 8; von Iovian abgetreten, ebd. 9.

[Baumgartner.]
Gordynia, Stadt in Makedonien, s. Gortynia.

Gorgasos (ro^yaaog). 1) Gorgasos und Niko-
machos waren ein gGttliches Bruderpaar, das im
messenischen Pharai ein EeUigtum besafi und fur
seine Heilnngen an Kranken und Gelahmten noch
zu Pausanias Zeiten Weihgeschenke erhielt. Der
altpeloponnesisehe Kult wurde, als der Asklepios-
glaube in Messenien festen Fuft faBte, mit diesem
ausgeglichen, indem man Machaon, den Sohn des
Asklepios, den Zwillingsbrudern zum Vater setzte

;

Gordys {IoqSvs), eponymer Grundungsheros 10 als Mutter gab man ihnen Antikleia, Tochter des
von Gordyne vor der Bevo'lkerung dieser arme-
nischen Landschaft durch die in den Ferserkriegen
hierher verschleppten Eretrier, Strab.XVI 747. 750
(wohl eine Eiiekspiegelung des geschichtlichen Vor-
gangs in die mythische Zeit). Nach Steph. Byz.
s. roqdvaia hing der Zug des G, ,aus Argos nach
Syrien' zusammen mit den Irren auf der Suche
nach Io; eine bequeme Ankniipfung. [Tiimpel.]

Gorga oder Gorgo ist nach Priscian frg. 33
und Prokop. Pers. I 3. 4 Stadt an der Nordostgrenze 20
des persischen Beiches, gegen die weifien Hunnen
oder Hephthaliten ; besser niuB es als ,Grenzland'
bezeichnet werden, und als solches spielte es eine

.sehr wiehtige Eolle in den Kriegen der Sassaniden
gegen die Weifihunnen: es war die Operations-
basis der Perser und die von den Steppenreitern
immer bedrohte Grenzmark. Der Name lautet
mittelpersisch Gurgan, altpersisclL Varkana, das
durch die Griechen meistens als Hyrkania wieder-

Diokles, Enkelin des Antilochos, den der FluB-
gott Alpheios gezeugt hatte. Von Nikomachos
leitete sich das Geschlecht des Stagiriten Aristo-
teles ab, Paus. IV 30, 2. 3; vgl. IV 3, 2. B lum-
bers Eommentar S. 1621 zu der ersten Stelle
(Kult der "Ayioi

x
AvaQyvQoi bei Kalamata bezeich-

net nach Eaoul-Eochette den Ort des Heilig-
tums). v. Wilamowitz Isyllos 541; Aristoteles
und Athen I 311. [Hiller v. Gaertringen.]

2) s. Damophilos.
Gorge. 1) In dem Danaidenkatalog Apollod.

bibl. II 17W.
;

aus epischer Quelle (Fried-
lander Argolica 25f.).

2) Gorge und Deianeira, Tfichter des Oineus
in dem Hesiodischen Meleagerbruchstiick Berl.
Klassikert. V 1, 22ff., ferner in dem auf hesiodi-

scher Grundlage ruhenden Abschnitt der Apollod.
bibl. I 64W. Die Namen der Tochter. verquickt
niit zwei anderen, Eurymede und Mclanippe, und

gegeben wurde. Die byzantinischen Schriftsteller 30 in die Verwandiungssage der Perlhiihner, Melea-
x>„i,i „...+„„.„ ,_j„. •„i_ _t_

grides, bezogen, selbst aber von <h?r Verwandlung
ausgenommen, bei Nikander irsti. B. 3, crhalten
bei Anton. Lib. 2 mid Ovid. met. VIII 543; vgl.

Heroid. 9, 165. Hyg. fab. 174. Meleagerschwestern,
ohne Namensdiffcrenzierung, Horn. II. IX 584,
wozu die Scholien verschiedene Schwesternpaare
namhaft machen. Bakchyl. V 173 kennt offen-

bar auch G., wenn er auch nur Deianeira nam-
haft macht, da sie allein fiir Heraklos von Inte-

geben die Pehleviform getreu wieder, ohne von
dieser sprachgeschichtlichen Entwicklung eines

uralten Landesnamens etwas zu wissen. S. den
Art. Hyrkania. [Kiessling.]

Gorgades insulae^ an der Westkiiste Libyens,
dem Hesperium prom, gegenuber, ein oder "zwei
Tagefahrten vom Pestland entfernt. Mela III 99
(var. Dorcades). Plin. n. h. VI 200. Sol. 56. 10.

Cap. VI 702. Lnd. XIV 6, 9. Der Karthager
Hanno entdeekt im 'Eojieqov xsqus eine Doppel- 40 resse ist. Nach Nonn. XXXV 84 nimmt G., al
insel fHanno 14V dfisclfiirhmi im AM™™ w™.- Meleager grollte, tatig teil an der Verteidigunginsel (Hanno 14), desgleichen im Norov xd@ag
(Hanno 18) ; eine dieser letzteren Inseln war fMorij

av&oojxwv dygiojv • tioXv Sk ^i?^siovg i)oav yvvaiKSQ,

baaetat roTg otofxaaiv , as oi EQ^itjvhg ex.o.?.ovv

FoQi/lag. Ob das iibeTlieferte Wort beizubehalten
ist (vgl. Illing Der Periplus des Hanno 41ft.

49. 354) oder ob mit Osann (Ztschr. f. Alter-
tumsw. VIII 971f.) ropyddag zu schreiben ist,

mufi unentschieden bleiben; sachlich wahrschein-

Kalydons, worin Kuhncrt Eoschers Myth. Lex.
s. Meleager 2606f. eine Erlnnening an urspriing-
liche Verwandtschaft der G. mit der Mcduse
Gorgo sehen will. Als Gatte der G. gilt An-
draimon; ihr Grab in Amphissa (Paus. X 38, 5k
Sohn des Paares ist Thoas (II. XV 281 mit SchoL
Apoll. Epit. 3, 12. Aristot. 6 rbv Tlk-ilov 23.
Hyg. fab. 97). Friedlander Herakles 85 mOchte

lich ist die Beziehung der lorjUlat oder Foqyd- 50 das Eindringen des iitolischen Kreises in die Ilias
fits auf einen Pygmaenstamm (vgl. Illing a. a.

O.); sicher ist endiich. da6 auf dieser Erzahlung
Hannos die oben genannten, sehr verworrenen geo-
graphischen Berichte beruhen; ihre Entstehungs-
geschiehte zeigt am deutliclisten Mela III 94
vgl. mit III 99 und Plin. n. h. VI 197 vgl. mit
VI 200. 201 ; aus den G. wurden dabei noch die
Gorgones. die man sich aus naturlichen Ursachen
hier im auBersten Westen wohnend daclite (vgl.

auf samische Dichtung zuriicktuhren. Nach Ti-

maios (Geffckcn Tim, 10) bericbtet Lvkophr.
1013 (s. Tzetz. zu 1011) von der Ruckfahrt des
Gorgesohnes Thoas zusammen mit Kireus. Aus
der Ehe mit dem eigeneu Vatcr Oineus ent-

stammte nach Pisander bei Apollod. I 75 W.
Tydeus: vgl. Schol. II. XIV 114. WelckerEpisch.
Cycl. I 9 Iff. 951*. fiilirte, miter Zustimmung von
Eobert Dc Apollod. bibl. 61, die Notiz auf

itoscher Die Gorgonen u. Verwandtes 27). Eine 60 einen alexandrinischen Dichter Pisander zuruck.
genaue geographische Lokalisierung ist unmog-
lich, nmsomehr als auch alle Versuche, des Hanno
'E&iiQov Tm&NoTov xigas zu lokalisieren, unsicher
bleiben mussen (vgL Mflller zn Ptolem. I p. 734.
Kan Tijdschr. NederL Aardrijksk. Genootschap
eer. II 8, 635ff. Fischer De Hannonis periplo
3«C Bttge Peterm. Mitt. 1894, 185AF. Illine
a. a. O. S3ff.). [Fischer.]

Dayon ist wohl abzusehen. Wahrscheinlich haben
wir anzunehmen, dafi das Zitat aus einer my-
thographischen Darstelhmg stammt, einem aus
Versen in Prosa umgesetzten Buch. das auf den
Namen des alten Epikers ging, aus welcher Schrift
z. B. die Geschichte der Odipodio (SchoL Eurip.
PhOn. 1760, von Bethe Theban. Heldenl. 4,
10 in seiner Herkunft kaum richtig beurteilt),

zum Teil auch die Pisanderzitate der Apollonios-

acholien stammen (auch Macrob. V 2, 4f. bezieht

sich darauf ). Doch bleibt die Mfiglichkeit, an den

Dichter der Heraklee zu denken ; das Zitat stent

in der Bibl. inmitten alter Zeugen (Thebais, Hesiod,

Alkmaionis); eine Erwahnung der G. als Schwester

der Deianeira wurde in einem Heraklesgedicht

wohl am Platze sein; auch sieht das Motiv in

seiner rohen Kraft nicht nach junger Erfindung aus.

3) Gorge, Gattin des Korinthos, Mutter

des Megareus , stiirzt sich in den See Eschatiotis,

der von ihr den Namen Gorgopis empfangt (Kra-

tinos iv Hvlaia [Meineke Com. II 115] bei

Hesych. s. roQywmg, Etym. M. s. 'Eoxarmxig). Der

See, genannt auch von Aischylos Agam. 302,

vorausgesetzt bei Xen. hell. IV 5, 6 (Bur si an
Geogr. v. Griech. I 383, 4), ist von Curtius
Eh. Mus. IV 203ff.; Peloponn. II 553f. mit Eecht

mit der Bnliasmene am Geraneiagebirge identi-

fiziert worden; sein Namen bedeutet ,gorgoauig'

(vgl. das Beiwort der Athene; zu den bekannten

Stellen Bruchmann Epith. deor. 7, tritt Eurip.

Helen. 1316. v. Wilamowitz S.-Ber. Akad. Berl.

1902, 871); die Person der G. ist daraus erst

entwickelt, also sekundarundnichtmitF. Pfister
Die myth. Konigsliste von Megara, Naumburg
1907, 29 fiir alte Zusammenhiinge von Atolien

mit Megara verwendbar. Die Genealogie der G.

deutet auf die Eampfe zwischen Megarern UDd
Korinthern um dies altumstrittene Gebiet (Material

beiBusolt Griech. Gesch. is 220, 3). [Malten.]

Gorgiades, ein pythagoreischer Philosoph,

der viellcicht uber die Seele geschrieben hat,

wofiir sich jedoch nichts Naheres angeben lafit;

vgl. Claudianus Mamertus de stat. anim. II 7.

Zeller Illb* 118. [E. Wellmann.]

Gorgias. 1) Athenischer Archon im J. 280/79,

d. h. im zehnten Jahre vor Pytharatos (= 271/0,

Diog. Laert. X 15), Vit. X orat. 847 d.

2) Athener (Sovvievz) . TQiyQaQgog in einer

Securkunde um 342, CIA II 803 e 06.

3) Makedone, Taxiarch. Er wird von Ale-

xander d. Gr; in Baktra zuriickgelassen im J. 328,

Arrian. anab. IV 16, 1. Droysen Hellenism.

I 2, 69. Er geht nach Indien im J. 327, Arrian.

IV 23, 7. Droysen a. O. 104, wo er am Hydaspes
kiimpft im J. 326, Arrian. V 12, 1. Droysen 131.

Er kehrt mit den Veteranen nach Europa zuruck,

Iustin. XII 12, 8. Droysen I 2, 266.

4) Eponym in Tauromenion 3. Jhdt. v. Chr.,

IGI 421 la. 43.

5) r. xov 'A-md-doyjm. Eponym in Tauro-

menion 3. Jhdt. v. ChY., IGI 422 III a. 03.

6) Sohn des Lysandros. 2roaiay6; in Tau-
romenion 3. Jhdt. v. Chr., IGI 421 la. 53.

a. 75. [Kirclmer.]

7) Gorgias gehort zu den q-tiot des Antiochos
Epiphanes, wird mit Nikanor gegen Iudas Mak-
kabi geschickt, I Makk. 3, 38. II Makk. 8, 9

nennt ihn einen erfahrenen Feldlierrn. Wahrend
er versucht, den Iudas im Lager zu iiberfallen,

schlagt dieser den Nikanor; als G. das merkt
zieht er sich zuruck, ohne einen Kampf zu wagen,
I Makk. 4, Iff. Von Iamnia aus beunruhigt er

spater die Juden, H Makk. 10, 14. Als Joseph
nnd Azaria gegen Iamnia Ziehen, schlagt er sie

grflndlich, I Makk. 5, 59ff. Spater soil er nach
II Makk. 12, 32 von Iudas bei Adolla geschlagen

vjiuiEiao5 1

sich nach Marisa in Idumaea gefliichtet haben.

Wenn G. dort Stratege von Idumaea genannt
wird, so ist das kaum richtig, er wird eher Stra-

tege der Paralia gewesen sein, da offenbar Iamnia
sein Hauptsitz war. Vgl. auch Joseph, ant. lud.

XII 298—312. 351. Niese Gesch. d. griech. u.

mated. Staaten III 236f. 239ff. [WiUrich.]

8) Gorgias aus Leontinoi auf Sizilien, Sohn
des Charmantidas (so richtig bei Suidas und in

10 der Inschrift auf dem 1876 in Olympia gefundenen
Sockel seiner Bildsaule, vgl. Fraenkel Archaol.

Ztg. XXXV 1877, 43; bei Pausanias VI 17 Kar-

mantidas), Bmder des Arztes Herodikos (Plat. Gorg.

448 b. 456 b), bekannter Ehetor nnd Sophist.

1. Leben. Von den verschiedenen Angaben
der Alten fiber die Lebensverhaltnisse des G. stent

nur die eine unbedingt fest, dafj er unter dem
Archontat des Enkles 01. 88,2 (im Sommer des

J. 427 v. Chr.) als Flihrer einer Gesandtschaft in

20 Athen erschien , um fiir seine Vatei stadt Hilfe

gegen Syrakus zu erbitten, und sie erlangte (Diod.

XII 53. Thucyd. ni 86). Ubereinstimmend wird

ebenso berichtet, dall er in voller Gesundheit ein

sehr hohes Alter erreichte (Plat. Phaedr. 261 c,

Isocr. 7i. dvTtd. 155). Die am meisten verbreitete

Uberlieferung gibt ihm 109 Lebenajahre. So
Apollod. bei Diog. Laert. VIII 58. Quintil. Ill

1, 9. Olympiod. in Plat. Gorg. p. 7. Suid. s.

rogytas, auch Paus. VI 17, 9, wenn man mit
30 Wilamowitz beiihm einen Schreibfehlerannimmt

und die iiberlieferte Zahl ^ durch p.' ersetzt. Auf
denselben Ansatz fiihrt Jacoby (Apollodors Chro-

nik 261) die Angaben bei Plin. n. h. VII 156.

Philostr. vit. soph. I 9. [Lucian.] macrob. 23. Cen-

sorin. de die nat. 15, 3. SchoL in Plat. Phaedr.

261c (108 Jahre) zuruck und vermutet, die 107

Jahre bei Cic. Cat. mai. 13 (vgl. Valer. Max.
VIII 13 ext. 2) haben ursprfmglich den Zeitpunkt

des erzahlten Vorgangs, nicht den Eintritt d^s

40 Todes bezeichnen sollen. In der Erwahnung der

gleichen Anckdotc durch dcii Peripatetiker Klearch

bei Athen. XII 548 d empfiehlt es sich, die ganz

vereinzelt stehende Angabe, daB G. fast 80 Jahre

alt geworden sei, mit Diels Vorsokr. nr. 76 A 11

in .fast 110 Jahre' Qt statt ~i) zu andern.

In welche Jahre das Leben des G. fallt, laBt

sich aus den vorliegenden Nachrichten nur an-

nahernd feststellen. Nach Olympiodor a. a. O.

soil er seine Schrift fiber die Natur 01. 84 (444

50—440 v. Chr.) verfafit haben, aber welchen Glauben

verdient ein Scholiast, der hieraus folgert, Sokrates

(um 469 geboren) miisse mindestens 28 Jahre alter

gewesen sein als G.? Porphyrios setzte ihn in

die 80. Olympiade (460—456 v. Chr.), wie Suidas

a. a. O. berichtet, der jedoch gleich beifiigt, man
miisse ihn doch wohl fiir alter halten. [Plutarch.]

vit. X orat. I 1,9. 832 f verlegt seine Geburt in

die Zeit der Perserkriege (er hat dabei wohl den

von 480 im Sinn) nnd nennt ihn einen jungeren

60 Zeitgenossen des Antiphon. Wie Xenophon anab.

II 6. 16 erwahnt, war Proxenos, ehe er an dem
Feldzug des jungeren Kyros teilnahm, also vor

401, Schfiler des G. gewesen. DaB dieser die

Hinrichtung des Sokrates (399) uberlebt habe,

sagt Quintilian III 1, 9 (vgl. Plat, apol. 19 e).

Durch Pausanias VI 17, 9 erfahren wir von der

besonderen Hochschatzung, die Iason, der Tyrann
von Pherai (am 380-370), ihm gewidmet haben soil.



im J. 408 — , sich insgesamt zu einem Kriege-
gegen Persien zu vereinigen. Von dem in Athen
gehaltenen 'Exizdtpiog (Philostrat. v. soph. I 9, S) f

der bei demselben Godanken verweilt haben soil,

ist der Schlufi bei Planudes ad Hermog. V 548
Walz (frg. 6 Diels) erhalten, sonst wenig bekannt
(vgl. frg. 5 a Diels).

Ana alien diesen einzelnen Daten zieht F i e i

Eh. Mas. VII 527ff. das Ergebnis, G. werde etwa
urn 01. 74,2 (483 v. Chr.) geboren nnd um 01.

101, 2 (376 v. Chr.) gestorben sein, und alle

Neueren stimmen ihm darin bei.

Die Uberlieferung bringt G. als Schuler in

persOnlichen Verkehr mit seinem Landsmann Em-
pedokles (Satyros bei Diog. Laert VIII 59. Snid. " Nach Satyros bei Diog. Laert. VIII 58 vgl.
Quintilian. Ill 1, 9. Schol. in Plat. Gorg. 465 d). Diodor. XII 53, 2 hinterliefi G. eine TsXvt}. Unter
Daran ist soviel jedenfalla richtig, dafi sich sowohl 10 dieser werden wir uns aber schwerlich ein theo-
in seiner Rhetorik wie in seinen physikalischen retisches Werk vorzustellen haben, sondern eher
AnschauungendieEinwirkungdesagrigentinischen eine Zusammenstellung von praktischen Winken,
Philosophen deutlich nachweisen laBt. Vgl. daruber denen Musterstticke zum Auswendiglernen far An-
besonders Diels Gorgias und Empedokles, S.-Ber. fanger in der Beredsamkeit beigeffigt waren
Akad. Berl. 1891, 344. Nicht minder stark hat (Aristot. soph. el. 34. 183 b 36). Zwei solcher
er den Einfiufi des Eleaten Zenon in seiner Dialek- Musterstticke liegen vermutlich vor in dem Lob
tik erfahren (s. Diels a. 0. 359). Und wenn er der Helena und der Verteidigung des Palamedes, .

im J. 427 rjSi] yqgaoxoyv (wie Philostrat. v. soph. I die unter G.s Namen erhalten sind, wahrend die
9, 2 sagt) als Fiihrer der Gesandtschaft nach Athen alten Zeugen sie niemals erwiihnen (abgedruckt
geschickt wurde und hier durch seine Eednerkunst 20 in Antiphontis orat. ed. Blass, Leipzig 1881.
ein unerhortcs Aufsehen hervorrief, so wird er S. 150—174).
schon in seiner Heimat eine angesehene Stellung Vas'EMvijg iyxoofuov, von dem Verfasser selbst
eingenommen und sich Jahre lang in rhetorischen am Schlufi als ein ziaiyviov bezeichnet, hat augen-
Kiinsten geiibt haben. In Athen mnfi er sich schemlich Isokrates in seiner Helena beriicksichtigt,
spater mindestens noch einmal wieder aufgehalten freilich ohne an einer Stelle, wo er auf die Skepsis
haben (Plat. Gorg. 449 b; Menon 71c). An den des G. zu reden kommt, auch nur mit einem Wort
verschiedensten Orten Griechenlands, z. B. in anzudeuten, dafi gerade dieser der von ihm eben
Delphi und Olympia, trat er als Festredner auf jetzt bekampfte rhetorische Gegner sei. Blass
und unterrichtete, als sophistischer Wanderlehrer (Att. Bercdsamk. 12 75) findet in diesem Umstand
umherreisend, zahlreiche Schuler, von denen er30keinen ausreichenden Grund, die Echtheit der
das hohe Honorar von 100 Minen gefordert haben Schrift anzuzweifeln, und setzt sie wie die Helena
soil (Diod. XII 53, 2). Zuletzt fraden wir ihn in des Isokrates in das J. 393. Dagegen hielt schon
dem thessalischen Larissa (Plat. Menon 70b), wo Foss (De Gorgia Leontino, Halle 1828) jene fin-

er auch gestorben zu sein scheint. Uberall trat untergeschoben.
er mit grofiem Prunk auf (Aelian. var. hist. XII Die Verteidigung des Palamedes fur unecbt
32). Welche Reichtiimer ihm seine Lehrtatigkeit zu halten, liegen keine durchschlagenden Griinde
einbrachte, laBt sich daraus entnehmen, dafi er vor. Nach Form und Inhalt macht sie gegenuber
sich in Delphi selbst eine kostbare Bildsaule der Helena den Eindruck des reiferen Wcrkes
setzen lassen konnte, mag sie nun (wie Cic. de (Blass a. a. 0. 75).
or. HI 129. Plin. n. h. XXXIII 83 berichtet) massiv 40 Die einzige philosophische Schrift des G.. von
oder nur iibergoldet (Pans. X 18, 7) gewesen sein. der wir wissen, die den auffalligen Titel xegi tov
Eine zweite Bildsaule, von deren Inschrift bercits py ovwg y asm <pvosa>g fiihrte, ist auszugsweise
oben die Rede war, hat ihm sein Grofineffe Eumol- in doppelter Form iiberliefert, einmal bei Sextus
pos in Olympia errichtet. Trotz seiner glanzenden adv. math. VII 65ff. und sodann im dritten Ab-
Einnahmen hinterliefi er angeblich (Diodor. XII schnitt des fiilschlich Aristoteles zugeschriebenen
53) nur 200 Minen. G. blieb unvermahlt (Isokr. Biichleins uber Mclissos, Xenophanes und G.
XV 156) und dank seiner maBigen Lebensweise p. 979a 11—980b 21 (neu herausg. v. Diels
erhielt er sich bis in das hflchste Lebensalter Abh. Akal Berl. 1900, 4"), Uber das Verhaltnis
frisch und gesund an Leib und Seele (Klearch der beiden Fassungen zueinander vgl. Ape It Rh.
bei Athen. XII 548 c). Noch im Augenbliek des50Mus. XLni 203—219. Fs.-Aristot. ist, obgleich
Todes scheint ihn sein schlagfertiger Witz nicht er sich mehr an den Wortlaut des Originals zu
verlassen zu haben (Aelian. var. hist, II 35). halten scheint. wegen der schlechten Uberlieferung

2. Schriften. Wahrend Suidas von den vielen des Testes doch weniger brauchbar als die freier
Schriften, die G. verfafit haben soil (pwcyQayctTo berichtende, aber gut erhaltene Darstellung des
jio/ld), keine namhaft macht, erwahnt Philostratos Sextus.
v. soph. I 9, 4f. drei Reden von ihm, namlich 3. Personlichkeit. G. ist der glanzendste Ver-
zwei Festreden (eine pythische, eine olympische) treter jener nach Aristoteles' Zeugnis (bei Cic.
und eine Grabrede, Aristotelesrhet.IV 14. 1416a Brut. 46) zuerst in Sizilien ausgebildeten und
1 ein Lob der Eleer, das ohne jede Einleitung geubten Beredsamkeit, die mit bewuBter Kunst
mit den Worten *H

h

s xoXt? evbaififov begann. 60 nach festen Eegeln gelehrt wurde. Als die ersten
VeuUvdtxog Xoyos soil er nach Philostr. a. a. 0. Lehrer dieser Art werden Korax und Teisias erwahnt.
in Delphi von derselben Erhohung herab ge- DaB G. des letzteren Sehiiler gewesen sei, ist eine
sprochen naben, auf der spater seine Bildsaule unerweisliche Behauptung spaterer Ehetoren. Den
stand, lm Olvfvnxog Hyog, auf den einigemale ersten grofien Erfolg erntete G. im J. 427 in
verwiesen wird (Arist. rhet. in 14. 1414b 29. Athen, wo seine geistreiche, schlagfertige Eede

^CTX
'
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"
I 51 ' Plut conl praec ' 43 ^esonders durch die hier noch ganz unbekannte

P' ^? C^' ermalinte e? die Griechen — nach Form der Gedankeneinkleidung mit dem vollen
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staunender Bewunderung fortrifi. Dann durchzog
er in prankvoller Kleidung ganz Griechenlaud als

Wanderlehrer der Beredsamkeit und Vorkampfer
der dam als uberall garenden neuen ,sophistischen'

Ideen. Er gewann auf diesen Eeisen zahlreiche

Schuler und ein Ansehen als Redner unter seinen

Zeitgenossen wie kaum ein anderer. Noch viel

bedeutsamer ist seine Einwirkung auf die Nach-
welt geworden. G. hat die Ausbildung der griechi-

ein Seiendes; ebensowenig aber aus einem Nicht-
seienden, detm aus nichts wird nichts. Soil das
Seiende eiues sein, so ist es notwendig unk^rper-
lich und hat keine GrOfie, was aber keine GrOfle
hat, das ist nicht (nach Zenon). Soil das Seiende
im Gegenteil vieles sein, so muB es aus Einheiten
bestehen, und da es diese, wie eben bewiesen ist,

nicht geben kann, so gibt es ebensowenig das
aus ihnen zusammengesetzte Viele. Wie es nun

schen Prosa so nachhaltig mitbestimmt, daB die 10 aus den entwickelten Griinden so wenig ein Seiendes
Spuren davon noch Jahrhunderte hindurch sich

verfolgen lassen (vgl. Norden D. antike Kunst-

prosa Lpzg. 1898 an vielen Stellen).

Die Art, wie Platon von ihm spricht, verburgt

allein schon seine Bedeutung, beweist aber auch

in tlbereinstimmung mit dem, was wir sonst uber

ihn wissen, wie viel hoher er die Form seiner

Rede und ihre augenblickliche Wirkung auf die

ZuhOrer schatzte als den Inhalt und die Haltbar-

wie ein Nichtseiendes geben kann, so ergibt sich

daraus endlich auch die Unmoglichkeit eines zu-

gleich Seienden und Nichtseienden. Denn an-

genommen, es gebc ein solches, so verhielten sich

Seiendes und Nichtseiendes hinsichtlich des Seins

gleich, d. h. das Seiende wurde ebensowenig sein

wie das Nichtseiende. Auch waren dann beide
dasselbe, was nicht angeht.

Den zweiten Satz: wenn es etwas gabe, so

keit seiner Aufstellungen. Er war ein glanzender 20 kflnne es doch nicht erkannt werden, beweist G.
Redner, aber ein oberflachlicher Denker.

In seiner Weltanschauung haben Empedokles
mid der Eleat Zenon ihn, wie es scheint, am meisten
bestiinmt. Wie sehr G. auf dem Gebiet derPhysik
in seinen Ansichten von Empedokles abhangt, hat
Diels S.-Ber. Akad. Berl. 1884, 343—368 aus

der Obereinstimmung beider in der Optik schlagend

crwiesen. Wie namlich Empedokles jede sinnliche

Wahrnehmung auf Ausfliisse zuriickfuhrt, die von

in folgender Art. Wenn das Seiende gcdacht werden
soil, so muB das Gedachte dem Sein gleich oder
mit ihm dasselbe sein, sonst ware es ja das, was
gedacht wird, nicht das Seiende. Ist aber das
Gedachte das Seiende, so folgt, dafi jeder Gedanke
wahr sein und es uberhaupt unmoglich sein mufi,
das Nichtseiende zu denken. Allein es gibt tat-

sachlich falsche Vorstellungen , z. B. die eines
fiiegenden Menschen oder eines auf dem Meere

den Gegenstanden in das Sinnesorgan durch zu 30 fahrenden Wagens, somit ist das Gedachte nicht
diesem passende Poren eindringen (Theophrast. de

sensu 7), so erklart G. (Plat. Men. 76 d) die Farbe
fur eine ajtoQQorj aco/xdveov wpei ovfijusTgog xai

alo$t}Tog, und beide stellen sich die Wirkung der
Brennspiegel in gleicher Weise vor (Aetius IV
14, 1. Theophr. de igne 73 p. 20, 23 Gerckc).

Ganz in den Spuren des Eleaten Zenon sehen
wir G. wandeln in seiner Schrift uber die Natur
oder das Nichtseiende. Hier stellt er folgende

immer das Seiende. Selbst wenn eine sinnliche

Wahrnehmung das Gedachte bestatigt, ist es des-

wegen noch nicht notwendig ein Seiendes, vielmehr
bleibt seine wahre Beschaffenheit stets ungewifi.

Fur den dritten Satz, daB, selbst wenn es etwas
gabe und dies uns erkennbar ware, man es doch
anderen nicht mitteilen kflnne. fiihrt G. folgende
Griinde ins Feld. Worte, sagt er, sind keine
Sinneswahrnehmungen, sondern nur Zeichen fur

drei skeptischen Behauptungen auf: 1. es gebe 40 diese und von ihnen verschieden, wie ja auch
nichts; 2. wenn es etwas gabe, so konne man es

doch nicht erkennen , und 3) wenn man es er-

kennen kOnnte, so wurde es sich anderen nicht

mitteilen lassen.

Den ersten Satz sucht G. folgendermafien zu

bewcisen. Wenn es etwas gabe, so miifite dies

entweder ein Seiendes oder ein Nichtseiendes oder

ein zugleich Seiendes und Nichtseiendes sein.

Allein alle drei Falle sind unmOglich. Ein Nicht-
seiendes kann es erstlich deshalb nicht geben, weil 50 dieser zwischen den Dingen und den sie bezeich-

Horen und Sehen unter sich verschieden sind.

Aufierdem kann der Hcrende bei den Worteu eines

Sprechenden nicht dasselbe denken wie dieser,

denn dann ware ja in Verschiedenen gleichzeitig

eins und dasselbe auf gleiche Weise, wahrend doch
in Wirklichkeit derselbe Mensch zu gleicher Zeit
anderes durch das Gesicht als durch das Gehflr

empfindet und zu verschiedenen Zeiten von den
tfeichen Dingen verschiedeneEindruckchat. Wegen

es dem Seienden entgegengesetzt ist und mithin,

wenn das Seiende als solches notwendig ist, sein

Gegenteil, das Nichtseiende, ebenso notwendig
nicht ist; sodann kann es deshalb kein Nicht-
seiendes geben. weil, wenn es ware, es zugleich
seiend und nichtseiend sein miifite. Ein Seiendes
kann es nicht geben, weil dieses, mag man es

sich als geworden oder als ungeworden, als eines

oder als vieles vorstellen, jedenfalls unmoglich ist.

nenden Worten bestehenden Verschiedenheiten ist

es unmOglich, das wahre Wesen der Dinge einem
andern durch Worte zu ubermitteln.

So nahe es liegt, zu vermuten. G. habe mit der
Aufstellung dieser Satze und der von logischen Er-
schleichungen strotzenden Beweisfiihrung nur die

Dialektik Zenons durch Ubertrumpfung lacherlich

machen und die Leser seiner Schrift hinters Licht
fiihren wollen, so spricht doch gegen diese Ver-

Soil es ungeworden sein, so ist es anfangslos und60mutung der Umstand, dafi nichf blofi spatere
nnpTidli^b Cnarb "MpTicsn^ nn/i ni e TTn a n/iK/.Tlfl ^ Schriftsteller seine Ausfflhrungen enist genommen

haben, sondern schon G.s eigener Schuler Isokrates

(or. X 3. XV 268; frg. 1 Diels). DaB auf dem
Grabmal des Isokrates neben anderen seiner

Lehrer auch G. dargestellt war als in die Be-
trachtung eines Himmelsglobus versunken ([Plut.]

vit. X orat 838 d), fallt fftr die Beurteilung der
wissenschaftlichen Bichtung des G. wenig ins

51

unendlich (nach Melissos), und als Unendliches
kann es weder von einem anderen noch von sich

selbst umfafit werden, also nirgends sein, d. h.

es kann uberhaupt nicht sein. Soil es geworden
sein, so mufite es entweder aus einem Seienden
entstanden sein oder aus einem Nichtseienden.
Allein aus einem Seienden kann nichts werden,
denn dann ware dieses Gewordene ja nicht mehr
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Gewicht, veil wir weder wissen, was dem Ktinstler

flber diese bekannt war, noch wie weit technische

Rucksichten seine Darstellung bestimmt haben
mOgen.

Mag nan G. mit der Erforschung und Be-

trachtung der Natur sich dauernd ernstlich be-

schaftigt haben und die skeptische Ansicht bei

ihm nur eine yoriibergehende Phase seines Den-
kens gewesen sein, oder mag man sie als dessen

und gleichlang zu formen ; er liebte die lo6xa>Aa.

Hierin war ihm Thraaymachos vorausgegangen,
ebenso Sophron (vgl. Norden 43). Das Streben
nach Isokolie nOtigte G.. seine Satze in kleine

Stiicke zu zerreifien und in der Wortfolge oft

stark von der naturlichen Ordnung abzuweichen,
und sein BemiiheTi, groflartig und erhaben zu
sprechen, verleitet ihn zum Schwnlst.

Obgleich man nun alle erwahnten Kunstmittel

Endergebnis anzusehen haben :jedenfalls spielt die 10 der Rede einzeln genommen langst zur Anwen-
wissenschaftliche

,
philosophische T&tigkeit eine

unbedeutende Rolle im Vergleich zu seiner Wirk-
samkeit und Bedeutung als Redekunstler. Wah-
rend ihm augenscheinlich der Inhalt der Rede
Nebensache war, legte er alles Gewicht auf ihre

Form (die Xdfig). MaBgebend war fur ihn nur
die augenblickliche Uberredung seiner ZuhOrer,
nicht die Richtigkeit dessen, was er ihnen vor-

trug, Zur Erreichung dieses Zweckes bediente

dung gebracht hatte, so ist es doch begreiflich,

dafi ein Mann, dem die Gabe, aus dem Stegreif

geistreich und witzig zu sprechen, in ungewohn-
lichem MaBe zti Gebote stand, durch ihre ver-

einigte Kraft auf seine Zuhorer einen unerhorten
Eindruck machte, und einen Augenblickserfolg

erzielte, der freilich gegenuber ruhiger trber-

legung auf die Dauer nicht standhalten konnte.

Die bei Isokrates, dem Schuler des G., so sorg-

er sich mit bewuBter Absicht besthnmter Kunst- 20 faltig beobachtete Vermeidung des Hiatus hat G.
mittel, unter denen Timaios bei Diod. XII 53
die Redefignren des Gegensatzes {avtid-sxa), Glie-

dergleichheit {looxcoXa), Anklange (naQiaa) und
Endreime (6/noiorsXsvia) besonders namhaft macht.
Weil G. zuerst diese alle nebeneinander verwandt
und gleichsam in die weite Welt hinausgebracht
hat, gilt er seit Aristoteles geradezu als ihr Er-
finder, jedoch nur mit halbem Rechte, denn ein-

zeln waren solche Eunsteleien lange vor G. geubt
worden.

Wenn Die Is in der oben erwahnten Abhand-
lung darauf hingewiesen hatte, daB Empedokles
in seiner Ausdrucksweise auffallig an G. erinnert

und deshalb diesen wie in seinen physikalischen

Anschauungen so auch stilistisch beeinfluBt haben
musse, so erklart Norden a. a. 0. noch weiter

zuruckgreifend Heraklit ffir das yon Empedokles
und G. und Ton vielen anderen Schriftstellern

neben und nach diesen (z. B. dem Eleaten Zenon

selbst, wie es scheint, erst allmahlich schatzen

gelernt, denn in seiner Helena finden sich mehr
Hiate als im Palamedes, den Blass deshalb auch
fur das spatere Werk halt.

Wie die Rhetorik des erst von seinen Zeit-

genossen so bewunderten und nachgeahmten, spater

von der Nachwelt ebenso verachteten und ge-

schmahten G. bis in die Zeiten des sinkenden
Altertums und nocb weiterhin ihren Einflufi be-

30 hauptet, hat Norden in seinem mehrfach er-

wahnten Buche iiberzeugend nachgewiesen.
Literatur: H. E. Foss De Gorgia Leontino,

Halle 1828. L, Spengel -SWa^y?/ rsyy&v, Stutt-

gart 1828. Frei Rhein. Mus. VII 527. VIII 268.

H. Diels G. u. Empedokles, S.-Ber. Akad. Berl.

"

1884, 343M. E. Norden D. antike Kunstprosa

Leipz. 1898 (2. Abdruck 1909). 0. Apelt G. b.

Ps.-Aristoteles u. b. Sextus Empiricus, Rh. Mus.
XLIII 203—219. F. Blass D. att. Beredsamk.I2,

und Demokrit) nachgeahmte Vorbild. Was nun 40 Leipz. 1887, 47—91. E. Zeller Phil. d. Gr. I&

zunachst die baufige Verwendung deT Antithesen
betrifft, so ergab sich diese (wie Norden 18f.

betont) bei Heraklit wie von selbst als naturliche

Form fur seine in scharfsten Gegensatzen lebende

und webende Weltanschauung und spater aus

ahnlichen Griinden bei Empedokles: G. benutzt

Gedanken und Form des ephesinischen Den-
kers mit ihnen spielend (vgl. den SchluB des

Epitaphios [frg. 6 Diels]). Die von G. besonders
reichlich geflbten Wortspiele (toa, jidgtaa, Jiago- 50
vo{iaolat) finden sich gleichfalls bereits bei Hera-
klit (vgl. Vorsokr. 12 B frg. 48. 25. Norden
24£); G. bildet sie sogar bis zum vOlligen Gleich-

klang mehrerer Silben am Wortende (oftoiore-

Ievzcl) aus.

Neben diesen Figuren bediente sich G., urn
seine Prosa noch kunstvoller zu gestalten, gem
poetischer Ausdrucke. Damit kehrte er zu einer

Redeform zuriick, die in alten Zeiten, wo sich

1056ff. Th. Gomperz Griech. Denker I Kap. 7.

Diels Fragm. d. Vorsokratiker Kap. 76. Anti-

phontis oral ed. F. Blass, Leipz. 1881, 150ff.

Drerup Jahrb. f. Philol. Suppl. Bd. XXVII 219ff.

Ma ass Hermes XXII 565fF. Thiele Hermes
XXXVI 218ff. Jacoby Apollodois Chronik 264f.

Susemihl Jahrb. i Philol. 1877, 793ff. Aristot.

de Melisso usw. ed. Diels Abb. Akad. Berl.

1900. [E. Wellmann.]

9) Gorgias, zu Athen rhetorischer Lehrer des

jiingeren M. Cicero, der (Cic, epist. XVI 21, 6
an Tiro) von ihm riihmt, er sei in cotidiana
declamatione idilis, aber auf ausdrtickliches Ge-
heifl seines Vaters (diaQQrjdtjv enim scripserat,

ut eum dimitterem slatim) sich plotzlich von
ihm trennen muBte. Tiros vorangegangener Rat
bezuglich des G. fa. a. O. 6 de Gorgia quod mihi
seribte. 7 tuum tarnen studium et consilium
gratum aeceptumque est mihi) war wohl eine

Prosa und Poesie noch nicht streng geschieden 60 Warnung vor dessen Unigange, wie den Vater
hatten, fiberall volkstumUch gewesen war, spater Cicero eben der schlechte Ruf des G., der th ijdova;
dagegen als ungehOrige Vermiscbung die feiner
Empfindenden unangenehm berubrte. Auch hier
erinnert man sich sofort an Heraklits bilderreiche
Spracbe.

Dem Gebiete der Dichtung entlehnte G. end-
lich nocb den rhythmischen Bau seiner Perioden,

deren einzelne Teile er sich bemuhte symmetrisch

xal xotov; seine Schiiler verfuhrte (bezuglich des
jungen Cicero Ruf als starken Trinkers Tergilla

bei Plin. n. h. XIV 146), zu seinem strengen
Befehle veranlafite; Plutarch (Cic. 24) meint, es
sei das einer der wenigen 'EMtpnxal smoxokai
Ciceros, die h> ogyf} xtvt geschrieben seien, xbv per
ToQfiav avTOv siQoaijxovrofg Imxojtxovzog {hit-

1605 Gorgias Gorgias 1606

vxt&jirovzog Hss., s. Ruhnken p. XIII), smeg
tfv tpavXpg xai dxoXaotos, fjneQ iMxst. TJm die
Mitte des 1. Jhdts. war also G. (jener Brief ist

im J. 44 geschrieben), wohl selbst noch als jangerer
Mann in Athen als Lehrer der Rhetorik tatig.

Spater, etwa in den ersten Zeiten des Augustei-
schen Principates muB er nach Rom gekommen
sein; denn der altere Seneca hOrte ihn dekla-
mieren bei einem seiner zwei Aufenthalte in Rom
nach Beendigung der Wirren des Burgerkrieges, 10
die ihn verhinderten, Cicero selbst noch zu horen
(contr. I praef. 11). An der einzigen Stelle, wo
Seneca ihn erwahnt, contr. I 4, 7, sind aber die
beiden eolores {Gorgias inepto colore, sed dulci

Gorgias egregie dixit . . .) wie so oft die
griechiscben Zitate in unseren Seneca-Hss. aus-
gefallen. Wie man allgemein annimmt, ist mit
diesem G. aus Athen identisch der von Quinti-
lian erwahnte Verfasser einer Figurenlehre, dessen
Werk uns in der lateinischen Bearbeitung des P. 20
Rutilius Lupus (s. d.) vorliegt, Des letzteren
Lebenszeit ist ziemlich genau bestimmt. Bei Quin-
til. inst. IX 3, 89 steht er in der Aufzahlung der
Autoren de figuris (nur solche sind gemeint, s.

Mars Ad Herennium praef. p. 71, trotz des
Widerspruchs von G. Thiele Getting, gel. Anz.
1895, 723) in der Mitte zwischen Caecilius und
Dionysius einer-, Cornificius und Visellius anderer-
seits. Schon von Celsus wurde er benutzt. Er selbst
fiihrt ein Wort des C. Proculeius {vtdgare illudW
Proculeianum I 5), des Freundes des Augustus
(Prosop. imp. Rom. Ill p. 100) an (das dann Quhv
til. inst. IX 3, 68 und aus diesem Isidor. p. 519,
1 H. ubernimmt. Ruhnken im Komment. be-
trachtete verkehrterweise das Zitat bei Rut. Lup.
als Interpolation aus Quintil., s. Ah reus 154).
Quintilian sagt, Rutilius babe den G., einen Mann
sui temporis, tibersetzt : das alles weist ihm deut-
lich seine Bliite gegen Ende der Augusteischen
Zeit an. Rutilius verweist selbst II 12 auf seine 40
Quelle : quid intersit (zwischen naQOfioiov, ojuoio-
TeXeyrw, opotomcotov) et ex unius cuiusque sup-
posita sententm eognoseere poteris et multo dili-
gmtius ex Graeco Gorgiae libro, ubi pluribus
unius cuiusque ratio redditur. Die wichtige
Quintilianstelle lautet inst, IX 2, 102 : praeter ilia
rero, quae Cicero inter lumina posuit senientia-
rum, multa alia et idem Rutilius Gorgian se-
cutus, non ilium Leontinum, sed alium sui tem-
poris, euius quattuor libros in unum suum trans- 50
tulit, et Celsus, videlicet Rutilio accedens, po-
Mierunt schemata. Quintilians Angabe , Rutilius
habc G.s vier Biicher in eins ubertragen, steht
im Widerspruch zum Befunde des hsl. erhaltenen
Werkes. Dieses enthalt in zwei Biichern nur je
21 und 20 Wortfiguren, d. h. Figuren, die eben
G. und Rutilius als Wortfignren ansahen (Blass'
Meinung 97, 5, es enthalte Wort und Sinnfiguren
untereinander vermischt, ist vom Standpunkte des
Rutilius bezw. G. betrachtet unrichtig; s. Dzi-60
alas 1860, 29ff. Krieg 15), trotz des hsl. Titels
{am Beginne von I und Ende von II) P. Rutilii
Lupi schemata dianoeas ex Graeco vorsa Gorgia,
und trotzdem Quintil. inst. IX 2, 102f. 106 eine
ganze Reihe Sinnfiguren aus Rutilius anfiihrt.
Das erhaltene Werk ist also sicher unvollstandig.
Es fragt sich nun, ist es nur durch aufiere Ver-
luste verkorzt, stammt aber im wesentliclien, so

wie erhalten, von der Hand des Rutilius, oder
ist es nur ein Exzerpt oder eine Epitome aus
dem vollstandigen Rutilius? DaB es eine Epi-
tome sei, hat besonders Dzialas 1860, 35ff. zu
beweisen unternommen, fur die Provenienz der
erhaltenen beiden Biicher aus RutiHus' Hand tritt

Krieg 3ff. ein und wohl mitRechfc. Die Reihen-
folge der Figuren ist allerdings teilweise will-
kiirlich — so, wenn die Tia^ovofiaaia I 3 von dem
TtaoofAOiov, oftoiojtxarop, ofioioxiXsvrov, Ioqk&Xov,
avth%zov II 12—16 oder die jxaQadiaoroty I 4
von der ovvotxeicoais II 9 und afrioXoyia II 19
getrennt wird— , andererseits ist das Streben nach
sachgemaBer Vereinigung zusammengehdriger Fi-
guren unverkennbar — so die genannte Gruppe
II 12—16 (Krieg 9) oder die Gruppen imfoty,
STtupoQa, xoivoxns, JtoXvxzcQzov

f
ijzavdlntpig I 7

-11 (Dzialas 1860, 35), naQadtaaroty, drdxlaotg,
avxifxzxafioXri I 4—6 (Draheim 15). Rutilius
(oder vielmehr G.) gehort also noch in jene Zeit,

in der die Figuren nicht scharf disponiert und
unter bestimmte Kategorien gebracht wurden (was
aber uberhaupt erst bei Quintilian und Phoibam-
mon sich findet, Draheim 14), sondern nur hier
und da ZusammengehOriges zusammengeordnet,
die Gesamtheit aber ohne feste Disposition ge-
lassen wurde, wie wir das bei Rhet. Her. IV 13,
19ff. und in den Aufzahlungen bei Cicero de orat
III 202ff. , orat. 135ff. gleichfalls finden. DaB die
Ordnung der erhaltenen Biicher wirklich die des
Rutilius ist, beweist ferner Quintilians Aufzah-
lung IX 3, 99 der von ihm abgelehnten Rutilia-
nischen Wortfiguren: er gibt sie, mit Auslassung
der auch von ihm gebilligten, in derselben Folge
wie die erhaltenen Biicher. trber den Unterschied
von Homoioteleuton und Homoioptoton scheint
sich Rutilius allerdings nicht ganz klar geworden
zu sein (weshalb er eben seine Leser auf sein
Vorbild G. verweist), seine Definitionen sind iiber-

haupt durftig (I 21 fehlt die Definition der fflo-
noda ganz, ebenso 1 1 die der xQooaxddooig, deren
modi nur angegeben werden ; das sind wohl Aus-
lassungen unserer Hss., Krieg 12, 2): ein Be-
weis fur die Unvollstandigkeit des Erhaltenen
kann aber daraus auch nicht hergeleitet werden

;

Rutilius bat, wie Draheim 15 gegen Dzialas
1860, 38 bemerkt, nur mehr Wert gelegt auf die
Fulle trefflicher Beispiele bei G. als auf die De-
finitionen (daB II 16 vom avxi&ETOv als oyi\^a
tegs cog wie Siavoiag gehandelt werde^ war ein Irr-
tum von Dzialas 1860, 36; s. Draheim 1—2).
Was Quintil. inst. IX 3, 89 von der jtgoaomo-
noiia sagt, daB sie auch zu den Wortfiguren ge-
rechnet werde, wie 88 fiber dubitatio und tor-
reotio, daB sie paulum figuris sententiarum de-
elinentur, kann vor alien auf Rutilius gehen (Dzi-
alas I860. 37). bezeugt aber keineswegs, daB
diese Figuren bei ihm in beiden Klassen, son-
dern nur, dafi sie als Wortfiguren aufgefahrt
waren, wahrend Quintil. (IX 2, 19 dubitatio. IX
2, 29ff. TxgoaoiJioTioua. IX 1, 30 correctio nach
Cicero) sie zu den Sinnfiguren stellt. Als Epi-
tome sind also die beiden erhaltenen Biicher nicht
zu erweisen, dagegen ist vielleicht Birts Mei-
nung nicht ganz abzuweisen (D. ant. Buchwesen
384), sie seien ein Exzerpt. Jedenfalls weist die
bsL tTberschrift vor II de libro secundo doch
wohl auf einen Auszug bin; dazu tritt, wie O.
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EosBbach (Berl. pluloL Wochenschr. 1898, 455f.)

bemerkt, die Fassung des Titels in der Pithoeana

(1599) ex P. Rutilii Lupi de fignris sententiarum

et elocutionis libro, die gewifi auf die von Pithou
zu seiner Rhetorenausgabe bentitzten Hss. zuruck-

gebt, deren Existenz Halm Praef. p. V wohl
grundlos bezweifelt hat. Birts Hauptbeweis frei-

lich. der Umfang der Bucher bleibe weit unter

dem Normalmafi von mindestens 1500 Zeilen fur

ein Prosabuch, ist nicht stichhaltig, da auch sonst

dieses Mafi oft nicht innegehalten ist (s. Birt
selbst 322), zumal bei trockenen technischen

Schriften (Krieg 16f.). Was uns erhalten, ist

also vielleicht nur ein Exzerpt, verstummelt ist

es ja jedenfalls. Ruhnken meinte, die Sinn-

figuren, die Quintilian aus Rutilius anfiihrt, seien

in der Lticke I 6 ausgefallen, wo man aus dem
Carm. de flg. 16 den Namen der Figur avTi/usza-

fioly erganzt (C. Schoepfer Adnott. crit. ad

Velleium Pat., Quedlinburg 1837, veroffentlichte

im Anhang eine Erganzung der Lflcke ex -vetu-

stissima membrana repertum, eine Falschung,

die Fr. Haase Defragm, But. Lup. a Schoepfero

suppositis, Ind. lect. aest. Breslau 1856 aufdeckte;

Zweifel auBerte bereits Ahrens 154 Anm.), was
vollig unglaubhaft ist (Draheim 3), wie auch
Dzialas' Annahme (1860, 34), an dieser Stelle sei

eine Eeihe von Wortfiguren ausgefallen (Draheim
15). Draheim 3 meint, die Sinnfiguren seien von
Rutilius liberhaupt nicht ausffihrlich behandelt, nur

im Prooemium kurz aufgezahlt worden. Indes

zeigt Krieg 34, daB posuisse bei Quintil. inst.

IX 2, 102 keineswegs den Sinn Ton adscripsisse

haben muB, sondern von Quintilian auch fiir ge-

naue Beschreibung gebraucht wird (IX 2, 101.

3, 93. 99). DaB aber Rutilius die Sinnfiguren

nicht minder ausfiihrlich behandelt haben muB,
als die Wortfiguren, schlieflt Krieg 34f. mit

Recht aus dem von Quintil. inst. a. a. 0. fiber

das dvxi&stov und avayxaXov Gesagten: Rutilius

behandelte diese Figuren unter denen Xs^eatg wie

dtavoias; der Unterschied mufite unbedingt er-

Srtert werden, also, da es im erhaltenen Teile

nicht geschieht, im verlorenen fiber die Sinn-

figuren (ygl. auch Quintil. inst. IX 2, 22 fiber

Celsus, dazu Krieg 36). SchlieBlich weist auch
der hsl. Titel schemata dianoeas (die im erhal-

tenen Teilc fehlen; allerdings fehlt das Wort
dianoeas im V[indobonensis]) darauf hin, dafi

dazu et lexeos erganzt werden muB (Iw. M filler

Bursians Jahresber. XVIII 156) und beide Arten
in gleicher Weise behandelt waren. Der SchluB
Kriegs aber (40f.), weil im erhaltenen Teile

unter avrifczov und avayxaXov der Unterschied

von den Sinnfiguren gleichen Namens nicht er-

lautert werde, sei der Teil fiber die Sinnfiguren

dem erhaltenen nachgefolgt, ist keineswegs zwin-
gend; dieser Unterschied konnte bei den Sinn-
figuren erOrtert werden, auch wenn (man kflnnte

auch sagen : gerade weil) sie voranstanden. Eben-
sowenig ist sicher, dafi, wenn Quintil. inst. IX
3, 93 sagt, bei Rutilius sei die xgooajioboats
primo loeo posita, dies unbedingt der erste Platz
im gan z en Werke und nicht nur unter denW o r t-

figuren sein muBte. Gewohnlich wurden die Sinn-
fignien vorangestellt, so bei Cicero de orat. Ill
aWC Quintil IX 1, 19ff. Alex. p. 27 und Tiber.

p. 59, d. b. also bei Kaikilios, Aquila p. 23, 6, und

den anderen spateren Rhetoren (voran stehen die

Wortfiguren Rhet. Her. IV 13, 19ff. Cic. de orat.

135ff.)
i
was man ja damit begrimdete (Alex. a.

a. 0.) Ttavrog yag Xoyov izgodyet
tf tov dtavojjfiazog-

evQeois , ETiszai ds ?Jgis z<p diavotfftan di
1

avtfjg

Tioiovoa (pavsQov avto. DaB auch bei Rutilius die-

Sinnfiguren vorangingen, ist mir deshalb wahr-
scheinlich, weil bei ihm, wie in den andern Spe-
zialschriften liber Figuren, eine einleitende Be-

10 stimmung und Abgrenzung des Begriffs figura
und seiner Teile nicht gefehlt haben wird ; diese

ist verloren sarat den Sinnfiguren, also standen

diese doch wohl unmittelbar hinter der Einleitung.

Somit wird der Gesamttitel des Werkes des Ru-
tilius gelautet haben : P. RutUti Lupi schemata
dianoeas et lexeos ; das ex Graeco vorsa Gorgia
der Hss. darf man wohl als einen Zusatz nach
II 12 vom Titel abschneiden (Krieg 4 If., der

aber naturlich die Reihenfolge lexeos d dianoeas
20 fiir wahrscheinlich halt). SchlieBlich die Frage:

Welchen Umfang hatte die ausfuhrliche Behand-
lung dex Sinnfiguren bei Rutilius ? Von den 41
Wortfiguren der erhaltenen zwei Bucher fiihrt

Quintilian 16 als Besonderheiten des Rutilius

an, 25 andere treten hinzu, die also auch bei

andem Theoretikern sich fanden. 14 Sinnfiguren

nennt Quintilian gleichfalls als Rutilianisch ; fiigen

wir die gewOhnlichen, mit anderen Antoren uber-

einstimmenden hinzu, so diirfte die Zahl der bei

30 Rutilius behandelten Sinnfiguren kaum hinter der

der Wortfiguren zuruckgeblieben und ihre Be-
handlung, zu der noch die allgemeine Einleitung

hinzutrat, ebenso umfangreich gewesen sein, wie
die der Wortfiguren, also auch zwei Bucher Tim-

fa Bt haben (Krieg 87f.). Da G.s Werk aus vier

Biichern bestand, hatte also RutiliiTS die Vierzahl
beibehalten und — wohl auch G. nachfolgend —
in zwei Biichern die Sinn-, in zwei die Wort-
figuren behandelt. Diesem klaren Tatbesfcande

40 stehfc nur jene Quintilianstelle , inst, IX 2, 102.

entgegen: Rutilius des G. quattuor libros in
unum suum transtulit. Ware das richtig, so

hatten wir den seltsamen Vorgang zu verzeichnen,.

daB die von Rutilius in ein Buch geprefiten vier

Biicher des G. von einem spateren Herausgeber
(derm wir haben zwei Bucher dieser Ausgabe)
wohl mit, Rucksicht auf das Originalwerk des G.
wieder in vier Bucher zerlegt worden seien. Doch
ist die Quintilianstelle gewiB nicht in Ordnung.

50 Schon Ahrens 157f. nahm an in unum suum
transtulit mit Recht AnstoB; daftir hatte Quin-
tilian, urn die Verkiirzung des Werkes zu be-

zeichnen, wohl gescbrieben in unum contraxit
(s. auch Krieg 38). Die sichere Heilung fand
Ahrens durch Anderung nur eines Buchstabens
in usum suum transtulit (auch von Meister
in der Quintilianausgabe aufgenommen • vgl. auch
J. Muller 2, 1), wodurch noch besonders aus-

gedriickt wird, dafi Rutilius vor allem das uber-

60 trug, was ihm fiir seinen Gebrauch wichtig waiv
minder die Definitionen, als die trefflichen Bei-

spiele, die G. fur jede Figur angefuhrt hatte.

Rutilius hat also die vier Bucher des G. im
wesentlichen nach Inhalt und Form tibertragen,

je zwei uber die figurae dianoeas und lexeos-

Ob er von den Figuren, die G. besprochen hatter

einige ausgelassen hat oder nicht, konnen wir
nicht sicher entscheiden

; jedenfalls ietDraheims-

vj uxeiai)

^6. 10) Versuch, Auslassungen dieseT Art aus
Quintil. inst. IX 2, 103. 106 zu beweisen, mifi-

gltickt (Krieg 42f.); wahrscheinlich eind sie

keineswegs, da eben Rutilius den Gesamtumfang
des Gorgianischen Werkes beibehalten haben wird.

Oekurzt hingegen hat Rutilius sicher bei den

Definitionen der Figuren und wohl nicht bloB

<(was Krieg 44 behauptet) II 12—14, wo er

selbst auf die ausfubrlichere Darstellung seiner

Quelle vervveist. Fiir ibn waren die Beispiele

bei G., wie gesagt, das Lockendste, sie hat er

offenbar recht vollstandig (ob alle in jedem Falle,

ist naturlich nicht zu wissen) wiedergegeben,
nur selten. da wo in der t)bersetzung die Figur
unkenntlich geworden ware, statt der griechischei:

lateinische Beispiele eingesetzt (so I 5 bei der

avdxlaois jenes Proculeianum, I 3 p. 4, 31 bei der

xagovofj.aoLa ein durch Diom. G. L. I p. 446, 20.

Charis. G. L. I p. 282, 2 erkanntes und ergauztes
Cicerozitat ohne Namensnennuug), selten auch in

anderen Fallen, wie er 1 12 einen Enniusvers (nach
Meinekes Hersteliuug. Enn. scaen. 408 Vahlen),

II 6 (nach M. Haupt. Vgl. L. Mfillcr Rh.
Mus. XXIII 692) Verse eines unbekannten latei-

nischen Dichters zitiert; bei sonstigen namen-
losen Beispielen bleibt zweifelhaft, ob sie latei-

nischer oder griechischer Literatur entstammen
oder (weniger glaubhaft) Rutilius* freie Erfindung
sind. Es war eine geradezu kindliche Vorstel-

lung von Js. Casaubonus (die bereits Ruhn-
ken p. XVIIIf. ablehnte und die von Iw. Muller
Bursians Jahresber. XVIII 155 nicht hatte er~

neuert werden sollen), Rutilius habe seine Bei-

spiele den dainals vorhandenen publizierten latei-

nischen Ubersetzungen griechischer Autoren (wie
solche Ubersetzungen griechischer Reden fiir Mes-
sala durch Quintil. inst. X 5, 2 bezeugt sind)

tntnommen, kindlich deshalb, weil selbst G. seine

Zitate sicher nicht samtlich den Autoren selbst

entnommen hat, sie gar nicht entnehmen konnte
(s. u.), geschweige, daB von all diesen attischen

und asianischen Rednern damals in Rom Uber-
setzungen existiert hatten (vgl. Krieg 45ff.). Ru-
tilius hat die Zitate selbst ubersetzt, das be-

weist auch klar die gleichmaBige Eleganz des

^tils dieser Ubersetzungen, denen gegeniiber aller-

dings die Definitionen etwas abfallen: diese hat
Rutilius lassig behandelt, auf jene alle seine an
Cicero geschulte Kunst angewendet, wie Ruhnken
es ausdriickt p. XIX : vertit autem. Rutilius Grae-
corum oratorum exempla non ut interpres, sed
tit orator, mtsqttam terbum verbo reddens, nisi
iibi vis sdiematis exprimenda esset. In der Tat
ist die Fulle seltener Zitate bei G. bemerkens-
wert und fiir die Beurteilung des Mannes und
seines Werkes das Wichtigste. Nicht alle Zitate

sind Rednern entnommen
; je einmal wird Platon

(rep. V 473 D bei Rut. Lup. I 6 p. 5, 26, der Name
Platons von Stephanus erganzt), Aristoteles
<I 6 p. 6, 3) und Theophrastos (I 6 p. 6, 1 aus
xsqI <pdtac, ygl. Cic. Lael. 85. Plut. de frat. am.
p. 482 B), einmal sogar der Alexanderhistoriker
Aristobulos (I 18 p. 11, G nach Classens Ver-
mutung Arisiobuli statt Aristotelis, wofur indessen
Schwartz o. Bd. II S. 917 mit leichterer Ande-
rung Stratoclis einsetzen will) und eine den Theo-
phrastischen Charakteren ahnliche Schrift des lang-
jahrigen Vorstehers des Peripatos im 3, Jhdt., das

Ijykon (II 7 im zaQaxrijeiofios einesTrunkenboldes j

von Ruhnken auf den Peripatetiker bezogen ; s.

Blass 35) zitiert. Fiihren schon diese Zitate uns
bis ins 3. Jhdt., so reichen die aus Rednern in noch
spatere Zeiten herab. Neben denen aus Lysias (9),

Isokrates (2 in II 19, der Name erganzt von Spen-
gel, der das eine als aus Isokf. VIII 10 stam-
mend erkannte), Lykurgos (6), Hypereides (8),

Demosthenes (12) und Deinarchos (4) stehen solche

10 uns ganz verlorener jungerer Redner der Dia-

dochenzeit: Pytheas (I 11. 14. Blass Att. Ber.

Ill 2 2, 283ff. v. Wilamowitz Textgesch. d.

griech. Lyriker 1900, 68), Stratokles (I 9. II 20.

Blass a. a. 0. 333ff.), Demochares (I 2. 20;
s. o. Bd. IV S. 2863, 6), Demetrios, der Phalereer
(I 1. II 16. Blass a. a. 0. 3421T.), Charisios (I

10. II 6. 16. Blass a. a. 0. 3511T.), die iiber-

leiten zu den eigentlichen ^sianern', an Hirer

Spitze Hegesias {I 7. 11. II 2. 10. Blass Gr.

20 Ber. 25), Kleochares (12. 10. Blass 34), Myron
(I 20. II 1), Daphnis (1 15; s. o. Bd. IV S. 2146,

6), Sosikrates (I 8. II 13. Blass 35), deren Zeit

teilweise kaum sicher zu bestimrnen ist (Blass
35), schlieBlich Isidoros aus Pergamon (II 16.

Blass 70), vielleicht der jtingste der Angefuhrten,

jimger jedenfalls als der Stolker Athenodoros, des

M. Cato Freund (Diog. Laert. VII 34), der also

sicher dem 2. Jhdt. v. Chr. angehort. G. braucht
also neben den Attikern anstandslos die Asianer als

30 Stilmuster : er ist also nicht Attizist (auch nicht

Attizist mit ,asianischer Verbramung*, wie Suse-
mihl 501 sagt), sondern Asianer, unberfihrt von
den in und durch Rom zur Herrschaft gelangen-

den attizistischen Bestrebungen. Das hat v. Wi-
lamowitz gelegentlich ausgesprochen (Herm. XII
1877, 332 Anm,), und die EinwendungenBrzoskas
De canone X orr. Att., Breslau 1883, lSff. und
Susemihls 501, 178, die meinen, es sei G. nur
darauf angekommen, ,fiir jede Figur die ange-

40 messensten und deutlichsten Beispiele zu wahlen,

und nicht darauf, ob dieselben aus mehr oder

weniger klassischen Autoren waren' (vgl. Ruhn-
ken Hist. crit. orr. Gr., im Rut. Lup. von Frot-
scher 59f.) , beruhen auf einem Verkennen des

rigorosen Standpunktes, den die Attizisten ein-

nahmen, die auch einen Cicero zum Wechsel in

seinen theoretischen Anschauungen und teilweise

auch seiner Praxis zwangen. Wie Cicero (der

aber bedeutend alter war) gehOrt G. in die Zeit

50 des Kampfes der reaktionaren Attizisten und des

modernen Stils, deren Vertreter man hamisch
Asianer naunte. Der altere Seneca fiihrt G. an

:

das allein gentlgt, ihm (wie fast alien griechi-

schen Rhetoren bei Seneca) seinen Platz im asia-

nischen Lager anzuweisen; als Asianer zeigt er

sich in seinem Buche. Und auf jene Ubergangs-
zeit weist alles, was wir sonst noch fiber den
Mann und sein Werk feststellen kOnnen. Er
schreibt, bevor die groBen stilkritischen Werke

60 des Kaikilios und Dionysios ibren EinfluB auf die

Edition der Redner, den wir hier und da noch
spiiren, ausiibten. Das ganze spatere Altertum
(schon Hermogenes) kennt von Isokrates nicht

mehr als wir, eben das was Kaikilios (28 Reden)
und Dionysios (25) fur echt erklart hatten; die

paar Grammatikeranfahrungen aus nicht erhal-

tenen Reden stammen, wie Drerup Isocr. op. I

praef. L5XXVHbemerkt, aus alterer Grammatiker-



tradition : der einzige, der einen Satz einer nicht
erhaltenen Isokratesrede anfuhrt ist Rutilius Lap.
II 19 (Mfinscher Gotting. gel. Anz. 1907, 765).

Isokrates' ganzen NachlaB konnte man zu G.s

Zeit noch einsehen. Hat aber G. alle jene Redner
und Schriftsteller, die er zitiert, selbst in Handen
gehabt? GewiB nicht! Um die besten Beispiele
fur die Figuren anfuhren zu konnen, hat G. nicht
erst die gesamte Literatur von Lysias bis zu
seiner Zeit hin durchstobert

; gar mancher derer,

die er zitiert, war wohl gar nicht mehr, auch in

den groBen Bibliotheken nicht, aufzutreiben, sonst
ware mancher, wie Stratokles oder Pytheas, so

gut wie Deinarchos in den ,Kanon' aufgenommen
worden, als die Attizisten den Bestand an atti-

schen Rednem der klassischen Zeit auf zehn
Namen verteilt aus den Bibliotheken hervorsuchten
(v. Wilamowitz a. a. 0. 6ffi.). Das Material,
das G. brauchte, entnahm er semen Vorgangern
und Yorlagen bezw. der Tradition der Rhetoren-
schule (die man unterschatzt, wenn man, wie
Radermacher Eh. Mus. LVII 140 meint, Philo-

demos und Dionysios, oder gar Harpokration, Athe-
naios und Longinos miiBten die Kedner, die sie

nennen oder zitieren, noch in Handen gehabt
haben).

Die Figurenlehre haben in attizistischem Sinne
ebenfalls Kaikilios und Dionysios behandelt. Des
letzteren Werk jieqi axnadztov, von dem wir sonst
kaum etwas wissen (s. o. Bd. V S. 969; die von
Dionysios in seinen erhaltenen Schriften erwahnten
Figuren stellte Roessler Dionysii Hal. fragm.,
Leipzig 1873, 42f. zusaramen), wird wohl, wie
uberhaupt seine Tatigkeit die des Kaikilios vor-

aussetzt, dem gleichartigen Werke seines alteren
Kollegen gefolgt sein und, wie ich vermute, die

bei Kaikilios herrschende freie, souverane Be-
nutzung der gesamten echt attischen Tradition

(einschliefilich Thukydides, der TragCdie und Ko-
mOdie) auf ein engeres Mafi, die Benutzung allein

der Kedner und Homers beschrankt haben. Diese
Beschrankung finden wir wenigstens vielfach bei
den Benutzern und Ausschreibern des Kaikilios.

Wurde doch diese Jugendschrift (daB es eine

solche sei, ist durchaus wahrseheinlich, wenn auch
der Beweis daftir nicht vollig sicher erbracht ist,

s. o. Bd. HI S. 1178) mafigebend fiir alle spa-

teren Bearbeiter der Figurenlehre, die bekannt-
lich samtlich mehr oder minder von Kaikilios
abhangig sind (deshalb ist es das Buch von Kai-
kilios, das wir am besten kennen, die Frag-
mente jetzt bei Ofenloch Caecilii Cal. fragm.,

1907, 32—62 zusammengestellt, ohne daB aber
eine Rekonstruktion des Buches versucht ware).
G.s WeTk dagegen, das dem attizistischen Zeit-

geschmack nicht entsprach, ist bei den spateren

griechischen Rhetoren unbenutzt geblieben und
vollig in Vergessenheit geraten. Krieg 30—33
hat durch eine treffliche Zusammenstellung dar-
getan, da6 keiner der spateren griechischen Rhe-
toren aufG.s Figurenlehre irgendwieBezng nimmt.
Zwar stimmen die angewandten Namen ofters
uberein, bezeichnen aber vollig verschiedene Fi-
guren; nicht selten tragt die gleiche Figur bei
den Spateren einen ganz anderen Namen, wo aber
bei Spateren mit gleichem Namen die gleiche Fi-
gor wie bei G. bezeichnet wird, tritt doch in den
Definitionen und Beispielen keine tJbereinstim-

mnng hervor. Eine ganze Keihe aber der dem
G. eigentumlichen Figuren kehrt flberhaupt nir-
gends wieder (Belege fur das alles in der unten*
folgenden Zusammenstellung).

Und doch war der Sieg des Attizismus keines-
wegs ein so entschiedener, wie Dionysios ihn er-

hoffte , dafi die Gegner vollig verschwunden waren
(vgl. Norden Ant. Kunstprosa I 263ff.). Gerade-
des alteren Seneca Werk zeigt, daB neben der

10 attizistischen Richtung die moderne .asianische*

Rhetorik in Rom wenigstens fortbestand : bier
fand sie im Philosophen Seneca u. a. bedeutende
Vertreter. Das beweist auch der Umstand, dafi,

Rutilius Lupus des G. nichtklassizistisches Werk
ubersetzte, Celsus diesen benutzte und nichtminder
Quintilian, der zwischen den Extremen der archai-

sierenden und neoterischen Richtung eine ver-
mittelnde Stcllung einnahm. Dann freilich ver-

schwindet des Rutilius Figurenwerk aus den Handen
20 auch der romischen Rhetoren. Wie Krieg 22
—26 in einer gleich trefflichen Zusammenstel-
lung gezeigt hat, nimmt keiner der spateren la-

teinischeii Schematographen auf Rutilius Riicksicht,.

keiner benutzt ihn, aufier dem wahrseheinlich im
4. Jhdt. lebenden Yerfasser des carmen de figurisr
der seinem Werke iiber Wortfiguren, man weift
nicht weshalb, eben den Rutilius zu Grande legte-

(wie Dzialas 1860, 27f. meinte, in der uns iibev-

kommenen Fonn mit ihren Liicken, bes. 16; da-
30gegen Krieg 28). War man fruher iiberzeugt

(Schneidewin in der Ausg. Incerti auct, de fig.

v. schem. vers, heroici, Gottingen 1841 prael
p. Xf. Sauppe Epist. crit. ad G. Hermannura^
1841, 157ff., in den ausgewahlten Schriften nicht
rait abgedruckt. Ahrens 153ff.), in dem Ge-
dichte, das man der Augusteischen Zeit zuschrieb^
sei nicht Rutilius, sondern G. selbst (neben Kai-
kilios) benutzt, und glaubte man deshalb, daraua
noch mancherlei iiber G.s Werk erschlieBen zu

40 konnen , so ist durch die Untersuchungen von
Haase Allgemeine Literaturztg. II 1844, 369ff.

Dzialas 1860, 21—28. L. Miiller Rh. Mus.
XXIII 682ft. Krupp De cam. inc. auct. de fig. r
Jena 1874 und R. Schmid Carm. de fig. qua
sit aetate conscr., Jena 1874 erwiesen, dafi der
Yerfasser Rutilius Lupus zugrunde legte, dessen
Figuren er alphabetisch anordnete, daneben aber
fur seine Zusatze sicber nicht G., sondern andere
griechische Quellen, wahrseheinlich Alexander

SONumenius benutzte, wobei es ungewiB bleibt,

ob die Zusatze vom Verfasser selbst oder von der
Hand eines nachdichtenden Schulers sind. Keiner-
lei Beziehungen verkniipfen des G. Werk mit
Kaikilios und seinen Nachfolgern ; man darf viel-

leicht annehmen, daB G.s Werk alter als das.

des Kaikilios war und von diesera, seines eigenen
attizistischen Standpunktes wegen, ignoriert und
durch sein Werk ersetzt worden ist. Trotzdem
steht G. mit der Art seiner Figurenbehandlung

60 nicht etwa vollig allein fur sich ; hinter ihm reiBt
die Tradition ab, aber zu den gleichzeitdgen oder
voranliegenden Behandlungen der Figurenlehre,
soweit diese uns bekannt sind, weist sein Werk.
deutlicbe und nahe Beziehungen auf (vgl. Krieg
33, 2 und bes. L Muller 4ff.). Am Ausgang
des 1. Jhdts. erscheint die Einteilung der Fi-
guren in solche dmvoias und M£ea>g und die Ab-
trennung der Figuren uberhaupt von den Tropen

ioio worgias

als allgemein tiblich, Kaikilios wie Dionysios
(comp. verb. 8 p. 32, 14 Us.-Rad. Roessler
a. a. 0. 42) befolgen sie, gewifi auch der jungere
Hermagoras, des Kaikilios Altersgenosse (Bar-
czat De figurarum disciplina I, Gottingen 1904,

28). Diese Einteilung ist fur uns greifbar zuerst

bei Cicero de orat. IH 149ff. 200ff., jedoch ohne

die Termini, die sich erst im Brut. 69 finden:

ornari orationem Graeci putant, si mrboritm
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(= Anaxim. 26. Tiber, p. 78, 20 u. a.; avxtfoois

Aristot. rhet. Ill 9. Alex. p. 36. Herodian. p. 98,
26): II 16. Rhet. Her. IV 15, 21 eontentio (vgl.

18, 25 c&ntrarium). Cic. de orat. DTI 207 con-
trariwni', orat. 135 cum sunt contrariis relata
eontraria) Zaoxatkov (Anon. p. 155. Aquila Rom.
p. 30 = viaoioQQGig Aristot. rhet. Ill 9. Anaxim.
27. Tiber, p. 74 u. a; xdoioov Alex. p. 40): II 15.

Rhet. Her. IV 20, 27 conpar; Cic. de orat. Ill 206
immidationibus utantur, quos appellant zqokovs, 10 quae paribus paria referuntur; magopoiov
et sententiarum orationisque formis, quae vo-

cant oztffiara. 140f. ; orat. 80ff., ferner bei Phi-

lodemos, der I 164, 18ff. neben iQosiog und o%fjpa

als dtittes das aXaopa stellt, welche Dreiteilung

wahrseheinlich auf die Peripatetiker oder Stoiker

(Reitzenstein Strafiburg. Festschr. 1901, 146.

S chrader in seiner ausgezeichneten Untersuchung
iiber die Geschichte des Wortes o^,ua, Herm.
XXXIX 591f.) zuruckzufuhren ist, wie der Ein-

(etwas ganz anderes bei Beda p. 610 = homoe-
prophorm bei Mart. Cap. p. 474, 27 unter den
vitia orationis; vgl. Aristot. rhet. Ill 9 Ttaqo-

[loioiots. Anaxim. 28): II 12. Cic. de orat. Ill 206
quae sunt inter se similia. Das meint wohl auch
Rhet. Her. IV 20, 28 in hoe genere (dem con-
par) saepe fieri potest , ut non plane par Hu-
merus sit syllabarum et tamen esse videaiur,

si usw. ; & pot out cozo v (Aristot. rhet. Ill 9
flufi der Grammatiker auf die Scheidung nach 20 xx<bosig Ss zavrov. Alex. p. 36 u. a.) und 6fio io~
j^t.- -ii yi^ Ji.,;...„.,. CTLlnn-na TiVi-^v CQQ XJ 13 „ ». _'5 MJU.i ™V^i TTT rv ill nt .. . iU£ts und biuvoia (Dionys. Thrax 633 B. Bar-
czat a. a. O. 32. Vgl. Cic. orat. 93) unverkenn-
baT ist. Als dritter tritt neben Cicero und Phi-
lodemos G. ; auch ihm muB der Unterschied des
a%fj[ia vom tqojioq vollig klar gewesen sein, ist

doch unter samtlichen Figuren bei Rutilius keine,

die man als TQoxog fassen konnte (S chrader a.

a. 0. 593, 1). Fur Cicero de orat. hat Kr oil
Rh. Mus. LVIII 557 Antiochos von Askalon als

rslevrov (Aristot. rhet. LTI 9. Alex. p. 35 u. a.):

II 13. 14. Rhet. Her. IV 20, 28 similiter eadens
und desinens. Cic. de orat. ILT 206*<j-«ae similiter

desinunt autquae cadunt similiter; orat. 135 cum
similiter vel cadunt verba vel desinunt. Dann
alle die auf Wiederholung desselben Wortes be-

ruhenden: siaqovo^iaota (Alex. p. 36 u. a.): I 3.

Rhet. Her. IV 21, 29 adnominatio. Cic. de orat. Ill

206 paulum immutatum verbum atque deflexum;
Quelle wahrseheinlich gemacht ; fur G. die Quellen- 30 orat. 135 leviier commutata ponuntur; ext(ioli)
frage zu stellen ist muBig, da die Worte, die ^^«^» ek m .?.„/. „. .* _i_..i _.^ .?._

Cicero dem Crassus in den Mund legt, de orat.

Ill 148: qais enim de isto genere (sc. quae ad
ipsius orationis laudem splendoremque pertinent)
non docuit, non instituit, non etiam seriptum
reliquit?, zeigen, dafi gerade iiber diesen Gegen-
stand die vorangegangene Zeit eine ausgebreitete

Literatur hervorgebracht hat. Der rhodische
Meister der Rhetorik ad Herennium kennt im

(Phoibamm. p. 55, 10 5{i<bvvfiov f/ nlonri zfj dva-
tpoQq,

tf
Sjiava<f>OQq, xal j? sjiifioltf. 56, 19 [der aber

sicher nicht G. benutzt, da er sonst das Gegenteil
nicht dvuozQotpi], sondern InKpoQa nennen wiirde;

Krieg 31, 1] = mavayoQa Kaikilios nach Alex,

p. 20 u. a.; vgl. Aquila Rom. p. 36, 21); sjiMpoga
(= aVTiOTOO(pr} Alex. p. 29 U. a.); xotvozrjg
(= ovfuiloxif rj avv&Eoig Alex. p. 30 u. a.): I 7.

8. 9. Rhet. Her, IV 13,19 repetitio; conversio.
4. Buche den Unterschied von xqotios und o^fjixa 40 14, 20 complexio. Cic. de orat. Ill 206 eiusdem
noch nicht. beide umfaBt er unter der allgemeinen l ' —

-

1 --- j - --—

-

>•
•

Bezeicbnung verborum et sententiarum exornaiio
IV 13, 18, nur trennt er am SchhiB (31, 42—
34, 46) 10 exornatimies verborum ab, deren pro-
prium est, ut ab tisitata verborum potestate re-

eedatur atque in aliam rationem cum quadam
renustate oratto conferatur, das sind zehn Fi-

guren, die von den Spateren zu den zqojzoi ge-

rechnet wurden — man sieht, dafi dieser Begriff

verbi crebra turn a prima repetitio, turn in ex-

tremum conversio et in eadem verba impetus et

concursio] orat. 135 aut ab eodem verbo duettur
saepius oratio aut in idem conieitur aut utrum-
que\ TzokvnxfJOTov (Alex. p. 34. ti. mp, 23. Her-
mog. a. Id. p. 338, 17 u. a.): I 10. Rhet. Her.
IV 22, 31 teriium genus (adnominatioms), quod
versatur in easuum commutatione. Cic. de orat.

Ill 207 quod in multis easibus ponitur\ orat.
damals noch im Entstehen war. Sonst aber zeigen 50 135 cum eiusdem nominis casus saepius eom~
die Lehren fiber exornationes in der Rhet. Her.
nicht weniger Ubereinstimmungen mit G. als

Ciceros kurze Aufzahlungen der lumina (daruber
nur eine ungenugende Andeutung bei Krieg
33, 2).

Oben wurde bereits auf die Gleichheit der
Anordnung der Figuren bei G. und Rhet. Her.
wie Cicero hingewiesen. Im einzelnen lassen sich
fast samtliche der bei Rutilius erwahnten Wort-

mutantur; inavalnypig (Alex. p. 29 xovxo zo

oXfjfia 6 fiev Kaixikiog Tialtkloyiav [Tiber, p. 70]
xalst, Bvtoi de arad£xX<aow [Demetr. ;r. igu. 267.
Phoibamm. p. 46, 15 u. a.], oi <5e L-iavaXntptv

;

vgl. Alex. p. 19. Etwas vollig anderes btavd-
Irjipig bei Phoibamm. p. 46, 29 u. a. Isidor.

p. 521, 13): I 11. Rhet. Her. IV 28, 38 eondupli-

eatio. Cic. de orat. IH 206 gemination orat. 135
duplieantur iteranturque verba', dia<poQa (=

figuren auch im Rhet. Her. und bei Cicero nach- 60 -tAo^jJ Phoibamm. p. 56, 10 u, a.; dvttpezd&Eots
weisen, der an beiden Stellen, wo er die Figuren
aufzahlt (de orat. LTI 202ff. und orat. 135ff.),

wie die fast durchgehende Cbereinstimmung der
Reihenfolge beweist, derselben Quelle folgt, nur
bei der zweiten Benutzung etliche Figuren nicht
mehr mit aufgefuhrt hat Zunachst finden wir
auch hier die alien, bis auf den Leontiner G. zu-
ruckgehenden bekannten Figuren: dvxi^exor

rj ovyxQtotg rj nloxt] Alex. p. 37; dviavdxXaaig

Isidor. p. 518, Zl-.arrtmaotc Ps.-Rufin. 24): 1 12.

Rhet. Her. IV 14, 20. 21 traduetio. Cic. de orat.

HI 206 eiusdem verbi erebrius positi quaedam
distmctio et reooeaiio verbi ; orat. 135 continenter

unum verbum non eadem sententia ponitur',

ejttnioxtf (xJU/ua£ Alex, p. 31 u. a.): 1 13. Rhet.
Her. TV 25, 34 gradaHo. Cic de orat. Ill 207 gra-
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datio quaedam; orat. 135 cum gradatim sursum cum cdiquid praetereuntes , cur id faciamus,
version redihtr; SidXvatg (Herodian. p. 99, 10 ostendimus (daneben bereits als schem. dian. de
;= aovvSsrov Fhoibamra. p. 45, 80 u. a.; davvderov orat. Ill 205 reticentia; orat. 138 ut aliquid
vel dtdXvxov Ps.-Rufin. p. 52. Beda p. 611, 14): reticere se dieat. 137 ut aliquid relinquat ac
1 15. Khet. Her. IV 20, 41. Cic. de orat. Ill 207 neglegat); altioloyia (Alex. p. 17. Zonai. p. 162.
dissolutum; orat. 135 cum demptis coniunetioni- Anon. p. 175. Schem. dian. p. 73. Isidor. p. 521,
bus dissolute plura dieuntur; fiEzdvota (= sjii- 18): II 19. Rhet. Her. IV 16, 23 ratiocinatio. Cic.
rifitjaig, to <S' avzo xal vnaXXayfjv xivsq [Zonal de orat. Ill 207 ad propositum subtecta ratio.

p. 170. Anon.p.187] xalovoiv. Ales. p. 40, mit Dann die in spaterer Zeit nur gam vereinzelt
demselben Beispiele aus Demosthenes; eju&ioq- 10 gelegentlich erwahnten Figuren: dvTttiezafioXrj
dmoig Anon. p. 142; ixavoQ&taoig Ps.-Rufin. (Isidor. p. 519, 3 aus Quintil. inst IX 3, 85.

p. 52): 116. Ehet. Her. IV 26, 36 eorreetio. Cic. de 97. Alex. p. 37, 23 Tiagaxsizai zovzq> toj vtfipau
orat. Ill 207 reprehensio oder alia eorreetio (203 [der avzifiezd'&eotg oder sdoxtf] i] dvtipsra^oXi]
eorreetio als schem. dian. = ixt&toQ&toats Tiber. xalovphr} = /uEzddeoig Ps.-Rufin. p. 30, 50): I 6.

p. 62); orat. 135 cum corrigimus nosmet ipsos Rhet. Her. IV 28, 39 commutation Cic. de orat.

quasi reprehendentes. Alle diese TJbereinstim- III 207 conversio; oQioudg (Herodian. p. 98, 9):
mungen sind natiirlich noch kein Beweis fur Be- II 5. Rhet. Her. IV 25, 35 definition iitiroojii'j

ziebungen des G. znr alteren Figurenlehre. Anch (Herodian. p. 98, 21. Iul. Rufin. p. 45): II 17.
noch nicht die folgenden Falle, in denen wirbei Rhet. Her. IV 29, 39. Cic. de orat. Ill 207permissio;
Rutilius als Wortfiguren finden, was man sonst 207iaQonoia (Quintil. inst. IX 3, 99; vgl. 2, 97.
und auch Rhet. Her. wie Cicero zu den Sinn- Schem. dian. Iul. Rufin. p. 46 oratio libera, quam
figuren rechnet: ovvadootojuog (Alex. p. 17 Corniflcius lieentiam meat. Herodian. p. 96.
u. a.): I 2. Rhet. Her. IV 40,52 frequentatio; 19 diaftefiaitooig 5s iozi Xoyov xaQQtjoia): II 18
fisQtofiog (Herodian. p. 94, 22. Anon. p. 120, 26): = schem. dian. Rhet. Her. IV 36, 48 licentia.
I 18.

_
Rhet. Her. IV 35, 47. Cic. de orat. Ill 203 Cic. de orat. Ill 205 vox quaedam libera ; orat. 138

distributio; vgl. auch 205 digestio; orat. 138 ut ut liberius quid audeat. Schliefilich die spater-
aliud alii tribuens dispertiat; rj-ftoTioiia (Alex. bin nicht wieder nachweisbaren Figuren: tzqoo a -

p. 21. Tiber, p. 63 u. a.); zioocoiTiovioiia jrddoaig (unter gleichem Namen etwas vOllig
(Alex. p. 19 u. a.); jja e axi»/o(o^d? (Schem. anderes bei Phoibamm. p. 56, 26. Aquil. Rom.
dian. p. 72 = ely.ovioudg Polyb. Sard. p. 108, 30 p. 32): I 1 (wenig verschieden die ahioloyia II

10; etwas anderes yagaxzrjQiofiog bei Polyb. Sard. 19) = schem. dian. Rhet. Her. IV 40, 52 divisio

p. 108, 32): I 21. II 6. 7. Rhet. Her. IV 50, 63 est, quae rem semovens ab re utramque absohit
fwtatio. 43, 55 sermoeinatio. 53, 66 eonformatio. ratione subiecta. Cic. orat. 137 ut dividat in
49, 63 efficiio. Cic, de orat. Ill 204 morum ac vitae partes = schem, lex. de orat. Ill 207 in distributes
imitatio vel in personis ml sine Hits. 205 per- supposita ratio; uezdpaotg (Quintil. inst. IX
sonarum ficta induetio; orat. 138 ut hominum 3, 87 atpodog = LiavdXvipig Isidor. p. 521, 13):
sermones moresque deseribat ; ut muta quaedam II 1 (b) = schem. dian. Cic. de orat. in 203
loquentia indueat. 139 unter den dicendi quasi redihis ad propositum; fiQayvXoyia (in der
virtutes: saepe vitae naturarumque imitatio; altesten Rhetorik, wie bei Anaxim, 22 das fiqayy-
usxdfiaaig (— <biooTQo<pri Alex. p. 23 u. a., dochs. AQXoyeTv ein Genus der Rede neben unxvvEtv zovg
Herodian. p. 88, 28 rj bk t&v 7zqoo(otz(ov /nezd^aoig Xoyovg und jUocog X&yetv ; wieder aufgenommen von
tiouT rrjv x<dwptvrjv djtoczQo<pyv. Phoibamm. Fortunatian p. 126, 15; vgl. Quintil. inst. IX 3,

p. 49, 29 dnooTQoqpt/ 6s szQoawnov iazi fiszdfiaotg; 99. 50. VIII 3, 82): II 8 = schem. dian. Rhet.
vgl. Ps.-Rutin, p. 54 ^Etdaraatg vel (xsTa^aatg) : II Her. IV 54, 68 brevitas. Cic. de orat. Ill 202
1(a). Cic. de orat III 205 erroris induetio; orat. distinete eoncisa brevitas; orat. 139 unter den
138 ut ab eo, quod agitur , avertat animos; dicendi quasi mrtutes: brevitatem (sequetur) si
nQoXyyug {:= ^ooxardXTjiptg Alex. p. 16 u. a.; res petct; Ta£tr: II 20. Cic. de orat. Ill 207 ordo.
vgl. Fortunatian. p. 110, 22. Iul. Rutin, p. 46 Der Definition nach (cum unaquaeque res novis-
ziQovxsQyaaia vel TiQOTiagaoxEvrj; etwas anderes simorum zerborum sententia dare distinguitur)
TTQoXrjipig bei Ps. -Rutin, p. 48. Isidor. p. 608): 50 entspricht Rhet. Her. IV 27, 37 disiunctum est.

114. Cic. de orat. Ill 205 anteoceupatio ; orat. 138 mm eorum, de quibus dicimus, aut utrumque
ut ante oeeupet qwyd videat opponi (vgl. auch de aut unum quodque eerto coneluditur verbo (= de
orat. Ill 204 praemunitio etiam est ad id, quod orat. ni 207 diiunetio?). Ferner sind vielleicht
aggrediare; orat. 137 ut ante praemuniat). Fiir folgende Gleichsetzungen richtig: xagadiaovoXi']
engere Beziehungen des G. zu alteren Vorgangern (Carm. de fig. 115 subdistinetio. Quintil. inst.

sprechen aber zunachst die Falle, in denen G. IX 3, 65; vgl. 82; danach Ps.-Rufin. p. 53. Isidor.

uhereinstimmend mit Rhet. Her. und Cicero eine p. 518, 29): 14 plures {res} aid duas
,
quae

Figar unter denen Xefrwg fuhrt, die spater zu videntur una'-m vim habere, disiungit et quantum
denen Siavoiag gerechnet wird ; solchesind: d.io- distet doeet, mam cuique propriam sententiam
Qla (= diaxdQtjotg Alex. p. 24. Tiber, p. 61 60 suhiangendo = (?) Cic. de orat. Ill 207 quod de
u. a.): II 10. Rhet. Her. IV 29, 40 dubitalio. Cic. singulis rebus propositis duetum refertur ad
de orat. Ill 207 alia dubitatio (da 203 dubi- singula; drdxkaotg (Carm. de fig. 13 reflexto.
tatto als SinDfignr; diese auch orat. 137 ut ad- Quintil. inst. IX 3, 97; das Beispiel 68 unter
dubttei, qutd potius aut quomodo dicat); maQa- drzavdxXaeig, daraus Isidor. p. 518, 31): 15 ver-
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Gorgianischen Wortfiguren bleiben also nur fol-

gende im Rhet. Her. und bei Cicero unerwahnt*.

jzoXvovvdetov I 14, das aufier Quintil. inst.

IX 3, 50. Carm. de fig. 52 muUiiugum. Beda

p. 611, 10 nur noch bei Hermog. ?r. ^i?. 5eiv.

p. 435, 26 to fieza tojv ovvdsoucov Xeydftsvov als

Gegensatz des davvderov erwahnt wird; jtapev-

tisaig I 17 (Carm. de fig. 118 interieetio. Quin-

til. inst. IX 3, 23. 26. Ps.-Rufin. p. 51. Beda

que sententiae suae; orat. 137 ut rursus quasi
ad interrogata sibt ipse respondeat (schem. dian.).

Zu den uorigen ist keine sichere Parallele auf-

zuweisen : Quintil. inst. IX 2, 102 consummatio-
nem, quam Qraeeus ovlXoyfjv (Volkmann,
AIAMATEN B, AIAMAPHN A) vocat, cum
plura argumenta ad unum effeetum dedueuntur
(=? schem. lex. Rhet. Her. IV 30, 41 oonelusio.

schem. dian. Cic. de orat. Ill 203 rationis apta

p. 614 interposita ratiocinatio divisae sententiae 10 eonelusio). 103 consequent, ille hcaxoXovihjotv, de

unter den Tropen; = TiaQEuftoXf} Alex. p. 39. -—«-»* +— ^*—«. «--*• ««'

Titter, p. 81, 23, d. h. Kaikilios); avayxaiov I

20 (Quintil. inst. IX 3, 99); doch handelt davon

Cic. inv. II 98 neeessitudo autem infertur, cum
ri quidam reus id, quod fecerit

,
fecisse defen-

ditur mit einem Beispiel, das an ein rhodisches

Gesetz ankniipfend in Rhodos spielt: d. h. also G.

beruhrt sich hier mit dem rhodischen Lehrmeister

Oiceros , wie sonst so oft mit dem gleichfalls

quo nos in argumentis dwvimus. eollectionem, qui

apud ilium est ovXXoytauog (auch dabei kOnnte

man an die eonelusio denken) . exhortaiionem,

Ttapatveuxov (vgl. Cic. de orat. Ill 205 iracundia,

obiurgatio; orat. 138 ut irascatur, etiam ut obiur-

get aliquando). 106 dvduvi^atv, dvztQQrjoiv (Unter-

schied vom avzi-dsTov^), jiaQav^atv (vgl. Rhet.

Her. IV 33, 44 superlatio est oratio superans

veritatem alicuius augendi minuendive causa.

rhodischen Lehrer des Auctor ad Herennium; dX- 20 Cic. de orat. Ill 203 augendi minwendique causa

Xoicjotg II 2 (Carm, de fig. 19 differitas. Quin-

til. inst. IX 3, 92, etwa = Cic. de orat. Ill 207

immutatio^ Foltz Quaest. Herodianeae, Bonn

1844, 19 behauptete falschlich, die bei Herodian.

p. 85ff. erwahnten Figuren ev Xi'^si xaza yoovovg,

doi&uovg, jigontoTTovg seien schon von G. unter

dem Begriffe dXlotoioig zusammengefaBt worden

;

der Urheber dieses Sammelbegriffs war erst Kai-

kilios; vgl. Tiber, p. 80, 18ff. Alex. p. 33. Zonai.

p. 168. R. Mtiller Herm. XXXIX 447. ttber30

die Dreiteilung der Figuren, Xe^etog, Xoyov, Sia-

voiag, die erst nach Quintilian auftaucht, s. unter

Fortunatianus Bd. VI zu III 10 p. 126, 24);

btxatoXoyia (Quintil. IX 3, 99) II 3.

SchlieBlich ist auf die von Quintilian aus

Rutilius bezw. G. angefuhrten Sinnfiguren ein

BHck zu werfen; freilich ist, da Definitionen und
Beispiele fehlen, Hire Beurteilung erschwerfc, doch

geniigt das wenige, was sich feststeilen l&fit, auch

veritaiis superlatio), 3iqo£>cQeoiv, quod est dicere,

quid fieri oportuerit, deinde quid faetum sit

(also etwas anderes als die transitio Rhet. Her.

IV 26, 35 = Cic. de orat. Ill 203 propositio quid

sis dicturus et ab eo quod est dictum seiunctio :

vgl. Hermog. n. fj,s&. deiv. 12 p. 436), ivavrio-

znza, unde sint entkymemata xaz Ivavrifnotv

(Unterschied vom dvziftsxov ?) , uEtdXtjynv etiam,

quo statu Ilermagoras utitur.

G. steht also mit seinem Buche inmitten der

alteren rhetorischen Tradition, von der uns vor

allem die Rhetorik ad Herennium und Ciceros

Schriften Kunde geben: er ist Asianer, unbertihrt

von den attizistischen Bestrebungen seiner Zeit.

In Rom wenigstens miissen diese ihm bekannt ge-

worden sein ; er wird sie abgeiehnt haben. So-

mit ist aus seiner Stilrichtung, fiir die auch sein

Buch Zeugnis ablegt, kein Schlufi dariiber mog-

rich, ob er das Figurenwerk vor oder nach seinem

hier die tTbereinstimmung oder Bertihrung des G. 40Kommen in die Reichshauptstadt geschrieben hat.

mit der alteren Zeit festzustellen. — drzi&szov

und avayxcuov gehCrten nach Quintil. inst. IX 2,

101. 106. 3, 99 hei G. zu den Schemata Mfrag
wie diavolag. Das dvayxalov ist als Figur uber-

haupt nur noch an der oben genannten Stelle

Cic. inv. II 98 nachweisbar. Das dvtldEzov aber,

das (bezw. die avzifieotg) sonst stets zu den Wort-
figuren gehOrt, wird auch Rhet. Her. IV 45, 58

und Cic7 de orat. Ill 205 als contentio zu den

Athenaios Xin p. 567A (583 D). 596 F {by t$
tifqI hatQcov) erwahnt einen G. aus . Athen als

Autor neat roJv A.&rjvrjoiv haiotdoov; schon Ruhn-
ken p. XIII zweifelte an der Identitat dieses und

des Rhetors, da derartige Stoffe nur Grammatiker

zu behandeln pflegten. Auch der bei Pollux IX
1 erwahnte .Sophist', Verfasser eines drouaozi-

xov fiipJov, diirfte schwerlich mit dem Rhetor

identischsein(Susemihl501, 181). B. de Ballu
Sinnfiguren wie (s. o.) zu den Wortfiguren ge- 50 Histoire crit. de Teloquence chez des Grecs I,

stcllt. Erst Hermogenes handelt unter seinen
*"*" " n "

'
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oyjiuaza Xdyov wieder vom dvridsror oyfjixa als

eines Xoyog SurXaoidCaiv uidvxa xov vxoxsiftevov

vovv im Gegensatz von der xsotodog und dem
xvtvjLia, 7i. fig. IV 1 p. 236. Von den ubrigen

bei Quintilian genannten Gorgianischen Sinn-

figuren sind mit Sicherheit nur folgende zu identi-

fizieren : minas, id est aazdniX^iv (Quintil. IX 2,

103) = Cic. de orat. Ill 205 comminatio {eom-

1813, 105 hielt diesen Rhetor Augusteischer Zeit

fiir den Verfasser der unter G.s Namen erhaltenen

Deklamationen Palamedes und Helena.

Literatur. P. RutiliiLupi de figuris, Aquilae

Romani, Iulii Rufiniani 11. ex rec. Dav. Ruhn-
kenii, ed. C. H. Frotscher, Leipzig 1831; praef.

Ruhnkenii p. Xlff. Ahrens Ztschr. f. d. Alter-

tumswr
. I 1843, 153-171. Dzialas Quaest. Ruti-

lianae, Breslau I860. C. Schmidt De Rut. Lup.

mendatio codd.); orat 138 ut denuntiet, quid 60 quaestioncs,Festscbr. des Elisabetgymn. Breslau fur

caverent; drdv^otpood (Quintil. inst. IX 2, 106,

Tgl. IX 3, 87. Ruhnken hielt auch die andern
hier erwahnten Figuren fiir Rutilianisch; dagegen
bereits Ahrens 157. a<podog und Sti^odog kOnnen
nicht von Rutilius-G. stammen, da ersteres = fiexd-

Paotg, Rut. Lup. n 1 a) = Rhet. Her. IV 23, 33
subiectio (schem. lex.). Cic. de orat. Ill 203 huic

(rogationi) finitima quasi pereontatio exposition

G6rlitz. 1865. Blass Gr. Ber. v. Alex. b. a. Aug.,

Berlin 1865, 97f. Dzialas Rhet. ant. de fig. doc-

trina, Progr. Breslau Magdal. 1869. Draheim
Schedae Rut., Berlin 1874. Buschmann Charak-

teristik. d. gr. Rhet. beim Rhet. Sen., Progr.

Parchim 1878, 18. Job. Mailer De fig. quaest.

crit. I, Greifswald 1880. Th. Krieg Quaest.

Rutilianae in Comm. philol. Jen. VI 1, 1896



Teuffel-Schwabe 5 Bom. Lit. I 647f. Suse-
mihl Gr. Lit. d. Alex. II 500f. Schanz Rflm. Lit.

112 345f. Christ 4 Gr. Lit. 781. [Miinscher.]

JO). Gorgias aus Athen, Schriftsteller aus nicht

naher bekannter Zeit, nach Aristophanes von

Byzanz, zn dem er Nachtrage liefert, neben
Apollodor erwahnt (Athen. XIII 583 d), Yerfasser

eines Werkes fiber die Geschichte athenischer

Hetaren (ebd. 596 f jieqi sratQcHv* 567 a miavri

der Werbung einer Schar von Junglingen spieltj

ala zweifelhaft; mit dieser sollen er und Epa-
meinondas nach dem Gelingen des Anschlags auf
die Tyrannen, an dem sie sich nicht beteiligt

hatten, auf dem Markte erschienen sein, um die
Befreiung zu vollenden (ebd. 34 p. 598 C. D-
vgl. 25 p. 594 B. Pint. Pelop. 12). Auch die
weitere Nachricht, dafi G. und Epameinondas Pe-
lopidas und seine Genossen in die VoLksversamm-

ptfiXia'AQiozocpavovg [vgl. Cohn o. Bd. II S. 1004] 10 lung zur Entsuhnung fur das vergossene Blut
xal AsivXXoStogov [vgl. Wentzel o. Bd. I S. 2863]
xoX 'AnfimvLov [vgl. Cohn o, Bd, I S. 18651]
xal 'AvxKpdvovg [vgl. Kaibel im Index der Athe-
naeusausgabe III 581 u. v.], i'u <5« rogyiov xov

'Adrjvaiov , Ttdviwv tovtcov ovyyeyga<poTa>v sceqI

t<£v 'Aftrjvrjow sraiQtbmv). Auf dem gleichen Ge-
biet grammatisch-historischer Schriftstellerei war
aufier diesen Grammatikern und besonders dem
Krateteer Herodikos, dem Yerfasser eines Werkes

geleiteten (Plut. Pel. 12), ist wohl eine damit zu-

sammenhangende Ausschmiickung. Nach Plut.
Pel. 14 war G, im J. 379/8 Boiotarch, doch stent

dies in Widerspruch mit der Meldung desselben

Schriftstellers (ebd. 13), dafi unmittelbar nach der
Befreiung Pelopidas, Melon und Charon zu Boio-

tarchen gewahlt wurden (dazu E. v. Stern Gesch.
d. spartan, und theban. Hegemonie vom Konigs-
frieden bis zur Schlacht bei Mantinea 61, l)j

Kto/ucoSovfievoi (Sueemihl Gesch. d. griech. Lit. 20 auch Polyaens Erzahlung (II 2. 1) kann daftir
• ,1 41 J • :a tT nrr\ j.;tj_'_. T7_n- j j_ . _ i_ * ii * _i T / -m j -\ir . 1-1 1

i. d. Alexandrinerzeit II 27) tatig Kallistratos,

Schuler des Aristophanes von Byzanz (ebd. I

450). Einen Anhaltspunkt fur die Bestimmung
des Zeitalters, in dem G. lebte, liefert die Beob-
achtung von Wentzel (a. a. O.), Quelle des

Athenaeus bei der Zusammenstellung der Hetaren
im XIII. Buch sei ein attizistischer Grammatiker
des 1. Jhdts. v. Chr. gewesen. [B. A. Muller.]

11) Gorgias von Alexandreia, ein Chirurg etwa

keinen Beweis abgeben (gegen Ed. Meyer Gesch.
d. Altert. V 375). Damit fiillt auch die trota

v. Sterns (Xenophons Hellenika und die boiot.

Geschichtsuberlieferung 37ff.) Yerteidigung ganz
unglaubliche Geschichte, dafi G. im Verein mit
Pelopidas Sphodrias zu seinem Anschlag auf Athen
bewog •, zudem schreibt dies Plutarch selbst (Ages.

24) dem Pelopidas und Melon zu. Yiel wahr-
scheinlicher ist, dafi G. nach Thebens Befreiung

des 2. vorchristlichen Jhdts. (Cels. VII praef,), der 30 wieder zum Hipparchen bestellt ward ; als solcher
sich besonders der Behandlung von Nabelbriichen

gewidmet zu haben scheint (Cels. YII 14).

[Gossen.]

12) Athenischer Bildhauer um 500 n. Chr.
Seine Kiinstiersignatur steht auf funf in Athen
befindlichen Basen, von denen eine bei der sog.

Gigantenhalle , die iibrigen, die samtlich Weih-
geschenke an Athena trugen, auf der Akropolis
gefunden woTden sind, IG I 353 (Loewy Inschr.

nahm er im Sommer 378 an dem Feldzug gegen
Thespiai teil, auf welchem durch einen Angrifl

der von ihm befehligten thebanischen Reiterei

Phoibidas den Tod fand (Xen. hell. Y 4, 42ff.

Polyaen. II 5, % dazu Melber Jahrb. f. Philol.

Suppl. XIY 551ff.). Das Hauptverdienst des G.
war die Grundung der beruhmten

f
heiligen Schar4

(Plut. Pelop. 18. 19. Polyaen. II 5, 1 ; bei Athen.
XIII 602 a dem Epameinondas zugeschrieben),

gr. Bildh. nr. 36), Suppl. p. 91 nr. 373 no. p. 96 40 die in die Zeit nach Thebens Befreiung fiillt

nr. 373 i«. p. 95 nr. 373 152. p. 101 nr. 373 214.

p. 201 nr. 373251 (Lolling KardX, r. (v'A&. im-
yga<p. Move. I p. 43f. nr. 35—38). Danach kann
es nicht zweifelhaft sein, dafi der bei Plinius in der
chronologischen Tabelle der Erzgiefter XXXIV
49 als Zeitgenosse des Hageleidas und Kallon unter
der falsch berechneten Olympiade des ersteren

(87) genannte G. dieselbe Personlichkeit und das
dort folgende Laeon nicht, wie man frtiher an-

(Meissner Epameinondas Biographie 127ff.

Grote Hist, of Greece IX'2 33§); daraus ist die
tiberlieferung von G.s Tatigkeit wahrend der
spartanischen Herrschaft entstanden.

Literatur: Sie vers Gesch. Griechenlands vom
Ende despeloponnesischen Krieges bis zur Schlacht
bei Mantinea 196ff, Ed. Meyer Gesch. d. Altert,

V passihi. [Swoboda.]

Gorgippia* Stephanos von Byzanz (s. 2vv-
nehmen konnte, das Ethnikon, sondern ein weiterer 50 Sixog) behauptet, dafi einige seiner Quellen G.
Kunstler ist. [C. Robert.]

Gorgidas, Thebaner, nach Diod. XV 39, 2
(wo die Codd. rogyias bieten) mit Epameinondas
und Pelopidas der bedeutendste Fuhrer Thebens
zur Zeit seines Aufschwungs; doch steht damit
nicht ganz im Einklang, dafi die Uberlieferung
uber ihn sehr sparlich ist. Der Plutarchischen
Schrift de genio Socratis, einer sonst sehr ver-
dachtigen Quelle (s. Epameinondas), diirfen

gleichsetzen mit der griechischen Kolonie 2tvbi~

h6q hfjirfv, die im Lagunengebict der skythischen
Sindoi zwischen Kimmerischem Bosporus und
Kubanmiindung lag. B o e c k h (CIG II 99) hat die

Richtigkeit dieser Angabe bestritten. Zur Ent-
scheidung ist es notwendig, die historisch-topo-

graphische Behandlung des ,Sindischen Hafens'

(= S. im folgenden) schon an dieser Stelle vor-

wegzunehmen. S. gehOrt, wenn nicht zu den
wir darin Glauben schenken, dafi G. vor 382 das 60 altesten, so doch zu den iilteren hellenischen Grun-
Amt eines Hipparchen bekleidete, also schon da-
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mals eine angesehene Stellung einnahin, und dafi
er wahrend der spartanischen Herrschaft in The-
ben blieb (5 p. 578 C) ; er unterrichtete die the-
banischen Fluchtlinge in Athen von den Vor-
gtagen in der Heimatstadt (ebd. 1 p. 576 A).
Dagegen erscheint die Eolle, welche er in der
geheiroen Organisiernng des Widerstandes mit

dungen auf der Ostseite des Kimmerischen Bospo-
rus, da sich nachweisen lafit, dafi es als solche

schon in dem Periplus aus dem Anfang des 5. Jhdts.
genannt war, den Sieglin als Grundstock der

Kiistenbeschreibung des jiingeren Skylax erkannt
hat. § 73 des Periplus setzt voraus, dafi im
vorhergehenden Abschnitt als letzte und Ostlichste

griechische Stadt des sindischen Territoriums 8.

aufgefahrt war; aber § 72 schliefit die Liste der

Kolonien mit Bata (im Text Ildtovs), das ostlich

von S.- lag. In dem Widerspruch dokumentiert

sich auf das deutlichste die Uberarbeitung der

alteren Vorlage : Bata ist vom Bearbeiter Skylax

an der richtigen Stelle des § 72 als offenbar neuere

Griindung, von der er Kcnntnis hatte, nachge-

tragen word en, aber der Anfang des folgenden Ab-

schnitts wurde aus Unachtsamkeit der Verande-

des Kubanlimans bis zur tiefen Zemesbucht iiber-

haupt kein Einschnitt, der nur im entferntesteu

einem natiirlichen Hafen gliche. Die Kiiste bildet

bis zum Stadtchen Anapa einen flachen, gerad-

linig verlaufenden Strand, dem nach Siiden und
Siidosten ein kaum gegliederter Steilraud folgt.

(Strab. 495: to jiXeqv aXi/xsvog xal oqeivrj). Die
Zemesbucht ist der legos faftrjv des Altertums,.

an dem die griechische Kolonie Bata gegriin-

rung nicht angepafit. S. gehort also sicher dem 10 det wurde, auf der Stelle des moderneu Xowo-
alteren Periplus an und bestand schon um 500.

Die griechische Kolonie hiefi nach dem skythi-

schen Stamm, in dessen Territorium sie lag. Wir
wissen bestimmt, dafi die Sinder, die seit dem
4. Jhdt. dem bosporanischen Reiche der Spartokiden

von Pantikapaion dauernd einverleibt blieben, im
5. Jhdt. noch unabhangig und frei waren ; derm

sie pragten damals eigene Miinzen. Ihr politi-

scher Mittelpunkt und Konigsitz darf fiir diese

Rossisk, dem neue Ladeanlagen und die Eisen-

bahnverbindung init dem mittleren Kubangebiet
in den letzten Jahrzehnten zu immer steigender

Bliite verhelfen. Das oben genannte, 1822 neben
der ehemaligen turkischen Grenzfestung gegriin-

dete Anapa, wo man gewohnlich S. sucht, hat

zwar einen bescheidenen Seeverkehr, aber eine

vollig migeschiitzte , off'ene Rhede, von der me-
nials der Name S. seinen Ursprung hiitte nehmen

fruhere Periode naturlich nicht in dem autonomen20k6nnen. Aufierdem ist Anapas Lage schon weit

griechischen Hafenort gesucht werden. Ander-

seits notigt uns die Munzpragung, ihn als stad-

tisch organisiertes und Handel treibendes Gemein-

wesen zu denken. Es gab also notwendig damals

getrennt von dem hellenischen Hafenplatz eine

Barbarenstadt desselben Namens. Wir mufiten

ihre Existenz erschliefien, auch wenn sie nicht

ausdrucklich bezeugt ware, zuerst von Mela 1 110:

Sindos in Sindonum ab ipsis terrarum eul-

abseits nach Siiden von der Kubanmiindung und
den Laguncn, gegen die sich flache, steppen-

artige Hfihen erheben, durchaus unvereinbar mit
der Beschreibung des Ephoros, die S. auf der

vijoos zwischen Bosporus und Kuban ansetzt. Aus
der Beschaffenheit der sindischen Kiiste folgt mit

Gewifiheit. dafi der beruhrnte Hafen nur inner-

halb des Kisiltas-Limans, das selbst schon einen

prachtvollen Naturhafen grofiten Umfangs dar-

toribus eondita est, also ausdrucklich nicht grie- 30 stellt, gesucht werden darf. Das Liman wird gegen
ehische, sondern Barbarenstadt. Die3e Notiz Melas

ist bisher unbeachtet gelassen worden, und die

sie bestatigende und stutzende Unterscheidung

zwischen S. und Sinda xajpr} auf der Ptolemaios-

karte — sie rechnet etwa 200 Stadien fiir den

Abstand der beiden Orte voneinander — wird

allgemein verworfen: mit welcher Bcrechtigung,

wird der Fortgang dieser Untersuchung noch deut-

licher aufweisen. Uber die Grundungsgeschichte

des griechischen Hafens erfahren wir durch Epho- 40
ros (in dem anonymen geographischen Gedicht

888f.), dafi es von Kolonisten der benachbarten

Stadte, nicht unmittelbar vom ionischen Mutter-

lande besiedelt worden war. Ephoros fiigt audi

eine topographische Notiz hinzu, die fur die Be-

stimmung der genauen Lage des Sindischen Hafens

wichtig genug erscheint: wie Phanagoreia und
Hermonassa lag er auf der sindischen ,viioog, die

Sumpfe und Flufilaufc und seiehte, vom Asow-

schen und Schwarzen Meer eindringende Buchten 50
unzuganglich machen'. Diese Schildcrung fiihrt

uns in das unmittelbare Laguneiigebiet der Kuban-

miindung: wir haben die Stadt nach Westen von

dieser im Umkreis des Lrmans Kisiltas zu suchen,

und da sie in den Periplen der eigentlichen pon-

tischen Kiisten auftritt, an der Siidseite des Kuban-

limans. Nachdriicklich verlangt das immer wieder-

kehrende. mit dem Namen selber innigverwachsene

Beiwort hpty der hellenischen Kolonie die Be-

achtung des Topographen ; es fehlt niemals bei 60
Skylax, Ephoros, Artemidor, Ptolemaios; Hesych
notiert unter Sindoi: sort 6h nohg exei Ztvbtxog

Xifiijv Xeyofievrj. Folglich hat sich diese griechische

Stadt auf der sindischen Halbinsel vor alien andern

durch einen besonders trefflichen Hafen so sehr

ausgezeichnet, dafi diese Eigenschaft dauernd in

ihrem Namen zum Ausdruck kam. Nun findet

sich an dem ganzen Kustenstrich vom Eingang

das Schwarze Meer durch eine niedrige , langge-

streckte, V[2
~2 km breite Nehrung abgeschlossen,

die sich gegen den AusfluB nach Art einer Schere-

spaltet, Die Arme dieser Schere mogen die Molen
des antiken Hafenbeckens gebildet haben, die

griechische Stadt selber nahm den anschliefienden

Achilltion Kimm en on

\j8ata limen

hermonassa -
.

Kocokondame B ^ ta Achaia

Sindische Hatbinsel nach Ptolemaios.



Teil der Nehrung ein, sodafi sie im Norden das

Limau, im Sflden das offene Meer beruhrte, von

beiden Seiten erreichbar. Das war ein aufierordent-

licher Vorteil, und es ist klar, dafi der Ort, der

den Eingang zu dem fiir die griechische Seefahrt

iinvergleichlich wichtigen Liman beherrschte, eine

besondere Bedeutung gewinnen muBte.
Diesen Wahrscheinlichkeitsbeweis der topo-

#raphisehen Betrachtung erheben glucklicherweise

die altesten uns erhaltenen MaBe des Kusten-
periplus zur vo'lligen GewiBheit. Artemidor (bei

Strab. 494 und 496 Ende) rechnet von dem
Dorf Korokondame bis 8. 180 Stadien, von hier

bis Bata 400 Stadien. Aus einer jtingeren Quelle

{wohl den Mithradatika des Theophanes) weift

.Strabon (494 Ende), daB das zuerst genannte
Dorf nur 10 Stadien nach Westen von der Ein-

fahrt in das jKisiltas-Liman entfernt ist, und
dbenso setzt es der Anonyinos (FHG Y 182)

hier an. Fur Artemidor liegt es dagegen aus-

drucklich unmittelbar am siidlichen Ausgang des

Bosporus, 70 Stadien von dem gegeniiberliegenden

-,europaischen' Ufer entfernt; und Ptolemaios ist

jenem auf seiner Karte des Bosporus genau gefolgt.

Dieser Punkt entspricht dem heutigen Vorgebirge
Panagia; von hier mtisscn wir ausgehen, um den
Endpunkt der Artemidorischen Messung zu finden,

gleichviel ob der Geograph sich geirrt hatte, als

er das Dorf Korokondame an den Bosporus ruckte,

oder ob es in seiner Zeit wirklich hier lag. Das
Versehen erklart sich wohl daraus, daB Arte-

midors Gewahrsmann den Beginn der Meerenge
von Kertsch nach dem nachsten Ort bestimmte,

mochte immerhin dieser selbst noch ziemlich ab-

liegen. 180 Stadien, von Panagia gemessen,

fiihren uns ein wenig nach Osten uber den Ein-

gang des Limans hinaus, d. h. genau an die oben
angenommene Stelle. Die 400 Stadien, die Ar-

temidor von S. bis zum Dorf und Hafen Bata
rechnet, erreichen die Zemesbucht nicht, es

fehlen bis hierbin etwa 100 Stadien. Aber nach
<der Ptolemaioskarte stand das Dorf wirklich uber
100 Stadien westlich vom Hafen, der unzweifel-

haft der Zemesbucht entspricht, also an der

flachen Bucht im Osten des Abrausees, in die

sich der kurze Ozerieh ergieBt. Artemidor hat
offenbar irrtumlich Dorf und Hafen zusammen-
geschoben. Auch der Umstand, daB die Summe
von 580 Stadien zwischen dem Ausgang des Bos-
porus und Bata annahernd der Entfernung von

Kap Panagia bis zur Zemesbucht entspricht,

macht es wahrscheinlich , daB die geringe Diffe-

renz durch einen etwas westlich der Bucht ge-

legenen Endpunkt der Artemidorischen Messung
zu erklaren ist. Jedenfalls bestand die griechi-

sche Kolonie und Stadt, die Skylax zuerst er-

wahnt und die zweifellos innerhalb der Bucht
selbst gegrundet worden war, zu Artemidors Zeit

nicht mehr. Offenbar hatte die hellenische Griin-

dung den Namen eines einheimischen Gaues (der

Kerketai) angenommen, dessen kommunaler Mittel-

punkt naturlich auch raumlich von der Nieder-
lassung und Stadt der griechischen Kaufleute
verschieden war und fortbestand, wahrend diese
echnell wieder verfiel. Dann mochte Artemidor
leicht genug die ihm bekannte Entfernung von
S- bis zum Barbarendorf Bata auch auf den ver-

lassenen Hafen beziehen, Es ist ferner zu be-

achten , dafi Plinius und Arrian die Zemesbucht
als den ,Heiligen Hafen' auffuhren und das Dorf
Bata uberhaupt nicht nennen; das scheint gleich-

falls anzudeuten, daB dieses eben nicht an der
Bucht selber gelegen war.

Den Periplus vom oppidum Hieron (so wohl
ungenau anstatt partus Hieros !) bis Sindtca ci-

vitas berechnet Plin. n. h. VI 17 auf 67,5 Meilen
oder 540 Stadien, die auf das genaueste der

10 Kiistenlange zwischen dem inneren Winkel der
Zemesbucht und dem von uns angenommenen
Punkt der Kisiltas-Nehrung entsprechen. Wenn
Plinius im selben Zusammenhang vom Secheries-

flusse ad Bospori introitum 881/2 Meilen oder
708 Stadien zahlt (die Summe der Artemidori-
schen MaBe zwischen S. und nordlichem Bos-
poruseingang betragt 400 Stadien), so stimmt
auch diese Zahl mit der Wirklichkeit iiberem,

vorausgesetzt, daB der introitus von der Maiotis

20 her bezeichnet werden sollte. Der Secheries ist,

wie Earl Miiller trefflich gesehen hat, der in

die Abraubucht miindende Kustenbach Ozerieh.

Die Plinianischen Zahlenangaben scheinen einer

alteren Quelle anzugehoren, weil sie nicht mit
der jtingeren, von Theophanes eingefiihrten Reihen-

folge der pontischen Volkerschaften, sondern mit
der Artemidorischen verbunden auftreten (s. u.).

Es ist naturlich kein Zufall, daB die von Plinius

iiberlieferte Entfernung zwischen dem Heiligen
30 Hafen und S. und Artemidors Messung vom

Bosporusausgang bis zum Sindischen Hafen den-

selben Punkt der Nehrung treffen. Die Stelle

der alten Stadt wird dadurch auf das sicherste

nahe am AusfluB des Kubanlimans bestimmt,— wenigstens fiir die Zeit Artemidors und die

ihm voraufgehenden Jahrhunderte.
Wir haben aber noch andere und deutlich

neuere Zahlen fiir die Sudkiiste der sindischen

Halbinsel in dem von Arrian teilweise nach eigener

40 Reiseerfahrung zusammengestellten Periplus des

Schwarzen Meeres 29 (die Zahlen des Anonymos
FHG V 183 § 26, stimmen mit denen Arrians bit.

auf je 10 Stadien uberein, bestatigen also die Rich-

tigkeit jener, aus denen sie abgeleitet sein mogen):
tEQog l^^i'-Sindike (nicht S- hpr/v]) = 300

Stadien, Sindike-Pantikapaion — 540 Stadien.

Die Summe von 840 Stadien kommt der wirk-
lichen Distanz zmschen Kertsch und Zemesbucht
ganz nahe, die Einzelzahlen sind also rich-

50 tig und fixieren die Lage Sindikes bei Anapa.
Daraus folgt, dafi dieses Siudike und S. von-
einander verschieden sind. Die von Arrian ge-

gebene abweichende Namensform, der das dem
Sindischen Hafen organisch veTbundene Beiwort
lehlt, ist nicht zufallig und willkurlich, sie ist

authentisch. Die Femininendung Sindike bringt

auch der Anonymos, aber er verwechselt den so

benannten Ort mit S. , dessen Kenntnis er aus

alteren Quellen, besonders aus dem namenlosen

60 geographischen Gedicht schopft, und ftigt dann
hinzu: ijxoi 2. L, in meiner Zeit Eudusia (zu

verbessern nach Prokop in Eulysia). Ebenso nicht

S., sondern Sindicae oder Sindeee auf der Tab.

Peut. und im Geogr. Rav. 77 und 368; und schon
bei PHnius finden wir Studied civitas , obwohl
seine, eineT alteren Quelle angehorigen Zahlen
auf S. zielen. Mela nennt die sindische Barbaren-
stadt Sindos. Der Anonymos (FHG V 182 § 23.

25) ist der einzige antike Geograph, der eine

Hare Vorstellung der Konfiguration der dem
Schwarzen Meer zugekehrten Seite der sindischen

Halbinsel besitzt; er kennt und beschreibt ge-

nau die Lage des KisiltaS-Limans, der Korokon-

damitis Xt/nvj], Den Periplus von Sindike zur

Einfahrt und von dieser innerhalb des Limans

bis Hermonassa am Ostufer bemiBt er auf 440

Stadien: auch diese Zahl beweist, daB Sindike

nicht die alte hellenische Kolonie S. auf der

Kisiltas-Nehrung ist. Wohl aber paBt die Ent-

fernung sehr gut auf Anapa. Somit kommen wir

auch auf diesem Wege zu der sicheren Erkennt-

nis, dafi die Ptolemaioskarte richtig zwischen

S. und der xtbftrj Sinda unterscheidet, die in

den iibrigen geographischen Quellen gewohnlich

Sindike heiBt. Auch der von der Karte auf

200 Stadien bemessene Abstand zwischen beiden

Orten nahert sich durchaus der Wirklichkeit.

So verzerrt und falsch das Gesamtbild der sindi-

schen Halbinsel in der kartographischen Wieder-

gabe des Ptolemaiosatlasses ausgefallen ist, die

einzelnen Distanzen spiegeln doch das teilweise

auch -uns noch erreichbare Quellenmaterial zu-

riick. Wir sahen, wie der Anonymos einen Pe-

riplus von 440 Stadien zwischen Sindike und Her-

monassa rechnet; Marinos und Ptolemaios ver-

mochten allerdings nicht zu erkennen, daB diese

Zahl fur die kartographische Zeichnung minde-

stens auf die Halfte reduziert werden miiBte,

iveil sie die Liinge der Kisiltas-Nehrung zweimal

enthalt, eimnal an der Siidseite gegen das offene

Meer und das andere Mai an der entgegenge-

setzten inneren KtLste gemessen, aber sie haben

sie doch beniitzt und auf eine gerade Ktisten-

strecke bezogen, die sich in solcher Ausdehnung

zwischen Sinda und Hermonassa hinziehen sollte.

Das Dorf Korokondame ist auf der Ptolemaios-

karte 250 Stadien von Hermonassa nach Westen

entfernt; auch darin spiegelt sich die Wirklich-

keit insofern, als dieses MaB dem Laugendureh-

messer des Kubanlimans zwischen der Einfahrt

und dem Ostende, an dem Hermonassa lag, ent-

spricht. Aber zugleich wird Korokondame unter

dem EinfluB Artemidors an das sudliche Ende

der Kertscher StraBe verlegi

Knflpfen wir an dem Ausgangspunkt dieser

Untersuchung wieder an, so kann nunmehr kein

Zweifel obwalten, daB jenes in Anapa zu lokalisie-

rende Dorf Sinda des Ptolemaios und Arrians Sin-

dike eben der einheimischen sindischen civitas

entsprechen, deren Vorhandensein wir auf Grund

der Munzpragung schon fiir das 5. Jhdt voraus-

setzen musseii. Diesem der geographischen tlber-

lieferung abgewonnenen Bilde eine uberraschende

Kehrseitc zu geben und eine verlorene Notiz jener

zu bestatigen und gleichzeitig zu berichtigen,

reden in Anapa die Steine. Das russische Stadt-

chen hat uns intra terrain und als Bausteine der

turkischen Festungsmauer eine von Jabr zu Jahr

sich mehrende Fulle griechischer Inschriften der

Kaiserzeit geschenkt. Von 1894—1900 sind so

mehrere Bruchstticke einer beschriebenen Marmor-

tafel gefunden worden, deren eines den Stadt-

namen rogyi[si]ma enthalt: folglich lag aller

WahrscheinKchkeit nach G. an der Stelle von

Anapa und ist wirklich identiech mit der sindi-

schen civitas, wie Stephanos in manchen seiner

geographischen oder historischen Quellen ange-

geben fand, nur daB er unaufmerksam Sindike-

mit S. verwechselte. Die Inschrifb ist in Laty-
schews Inscript. ant. orae sept. Pont. Euxin.

IV 245f. publiziert. tber Anapa = Gorgippia.

vgl. L a t y s c h e w s darauf beziiglichen Aufsatz^

jetzt in seinen gesammelten , russisch geschrie-

benen Abhandlungen mit dem Titel Pontika (Pe-

tersburg 1909) 279. 283. Die Inschrift zeigt,

10 daB die testliche tvberlieferung bei Stephanos s. v.

nicht mit Dindorf und Meineke in Qorgip-

peia korrigiert werden dart; die Miinzen schreiben

allerdings Togymnicov (Eckhel IT 339 und Head
HN 422). Wann hat aber die sindische Civitas

den Namen G. gefuhrt? Boeckh (CIG II 92.

99) trug kein Bedenken, den Schwiegervater des

bosporanischen K5nigs Pairysades I., Gorgippos r

den man aus Inschriften kennt, zum Oikisten von

G. zu proklamieren. Wahrscheinlich meint diesen

20 G. auch Deinarchos in seiner Kede gegen De-

mosthenes 43. Dagegen hat Boeckh mit Un-

recht auch den von Polyaen (VIII 55) Genannten

mit jenem zu einer Person verschmolzen. Dieser

ist unbedingt alter und war ein Sohn Satyros I.

(um 400), wenn auch nicht sein Nachfolger, wie

Polyaen wohl irrtiimlich berichtet, da G. in der

durch Diodor erhaltenen Kegentenliste der Sparto-

kiden fehlt. Indessen vereitelt die Abwesenheit

einer Kolonie G. in der revidierten sindischen

30 Stadteliste des Skylax sicher genug einen et-

waigen Versuch, die Stadtgriindung jenem alteren

Gorgippos zuzuschreiben. Aber auch gegm
Boeckhs Kandidaten spricht alles, was wir uber

G. feststcllen kOnnen. Die Stadtrminzen sind

nicht alter als das Ende des 1. Jhdts. v. Cbr.

;

und fiir dieselbe Zeit nennt und kennt in der

geographischen Literatur als erster und aufier

Stephanos einziger Strabon (495) Gorgipia: etni

tYe xai r, sv [Sk] ifl Zwdixfj , to fiaottstov t&v

ii)2ivSibv 7tlr\olov tialaTzriQ. Hier wird ausdriick-

lich nur die Lage der Stadt nahe am Meer her-

vorgehoben, G. hatte also keinen Hafen, son-

dern hochstens eine offene Rhede und ist darum

unbedingt verschieden von S. Xif*yv. Es ist

aufierdem der politische Mittelpunkt des sindi-

schen Uemeinwesens und die Besidenz eines ein-

heimischen KOnigs. Solche haben die Sparto-

kiden, wenn sie seit Leukon I. in ihrem offi-

ziellen Titel auch Konig der Sinden, Maiten usw.

50heiBen, offenbar nicht mehr unter sich geduldet;

Strabons Notiz gilt also nicht fiir das 4. und

3. Jhdt. Anderseits kann G. im 5. Jhdt, wohl

nicht bestanden haben, weil es dann in dem

alteren Periplus aufgefuhrt gewesen oder von

Skylax nachgetragen worden sein miiBte. Quellen-

kritisch gibt sich die Notiz liber G. ganz klar

zu erkennen als Einschub in den Kustenperiplus

Artemidors, den Strabon seiner Periegese als Leit-

faden zugrunde legt. C. 496 Ende wird Arte-

60midoT8 Vermessung der sindischen Kiiste vom

Ausgang des Bosporus an im Zusammenhang

wiederaufgenommen ; auf Korokondame folgt S.

und dann Bata: also hatte der ephesische Geo-

graph weder ein Sindike noch ein G. aufge-

fuhrt. Das erstere konnte neben S. leicht uber-

gangen oder ubersehen werden, G. schwerlich.

Wir haben alles Recht zu glauben, daB im 2.

Jhdt Name nnd Seegeltang G.s noch nicht be-
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-standen, sie sind j finger als Artemidor. Wir
kOnnen auBerdean nachweisen, aus welcher Quelle
Strabon die Kenntnis G.s geschopft hat, und
Tver den Namen zuerst erwahnte. In der ethno-
graphischen Einteiluug der pontischen Nordost-
kuste lesen wir 495 Ende: fif-za ds Sivdixvjv
xai ty)v rogymtav (Karl MilHer will hier um-
stellen zty xai: das wlirde dann ein zweites
wertvoiles Zeugnis fur die Identitat beider Orte
sein und em sehr wertvolles fiir die gesonderte 10
sindische Civitas !) im zff &aXdzvff 17 rmv 'Ayaiwv
Mai Zvy&v xai 'Rvmymv jiaoailu , zo xlsov
Mipevog xai ogeivr}, tov Kavxaoov fiigog ovoa.
Diese Reihe, die auf die Sinder ostwarts die
Achaier folgen Iflfit, weicht ab von der alteren,
wie sie zuletzt Artemidor beschrieben hat: Sin-

vjuigijjjjia loao

<ler
T
Kerketai, Achaier, Heniocboi (Strab. 496 Ende).

Aufiordem endete fur Artemidor das sindische
Territorium bei Bata an der Zemesbucht, wah-
rend die zweite Quelle Strabons das Kiistenstuck 20
unmittelbar Ostlich von G. schon deii Achaiern
zuweist^ (so schreibt aueh die Tab. Peut. genau
iiber Sindieae Aehei, und der Geogr, Kav. nennt
zweimal (77. 368) neben Sindeee Ackeonl). Stra-
bon hat dieDifferenz wohl erkannt und fiigt
hinzu. daB oi Mi&Qidaztxa ovyyQayavrss olg pal-
Xov szqqosxtsov nach den Sindern zuerst die Achaier,
dann die Zygoi, dann die Heniochoi und dann die
Xerketai aufzahlon. Der Geschichtschreiber des
Pompeius und Mithradates war Theophanes von 30
Mytilene; Strabon schatzte ihn hoch und hat
sein Werk, wie die pontische Volkerliste be-
weist, auch 495 zur Erganzung der Artemidori-
schen Lauderbeschreibung ausgeniitzt. Folglich
stammt sein Wissen iiber G. aus Theophanes,
dessen Geschichte vor 63 veroffentlicht mirde.
Dieser ist es, der die Stadt zuerst erwahnt hat,
sie ist wahrscheinlich zwischen Artemidor und
Theophanes gegrttndet worden, oder besser, da-
mals hat der Sindervorort Sinda den Namen G. 40
angenommen, wohl nach einem Konig Gorgippos,
-der dem skythischen, langst hellenisierten Stamm
nach der langdauernden unmittelbaren ZugehOrig-
keit zum bosporanischen Territorium wieder eine
gewisse Selbstandigkeit gewann. Unter Mithra-
dates Eupator war das sehr wohl moglich; da-
mals mag es zuerst wieder einheimische sindi-
sche KCnige gegeben haben, die in der alten,
immer mehr einer griechischen Stadt gleichenden
Civitas bei Anapa residierten. 50

Uns ist freilich jeder genauere Einblick in
die Geschichte dieser Kfinige versagt ; wir wissen
darum nicht, seit wann sieh die Stadt der volligen
Freiheit und Unabhangigkeit von der bospora-
nischen Herrschaft erfreute, in der wir sie Jahr-
zehnte spater zur Zeit der pontischen Wirksam-
keit Agrippas flnden. Damals versucht der bos-
poranische Konig Polemon I. mit List und *Ge-
walt G. zurfiekzuerobern, fallt aber in die Hand
seiner Gegner und wird hingeriehtet. Strabon, 60
der das berichtet (495), nennt als Feinde Po-
lemons und Herren G.s merkwiirdigerweise nicht
die Sinder, sondern die bei ihm zuerst auftre-
tenden Aspurgianoi, fitraH Qavayogdag olxovv*sg

*m! it ^ nevxax°™°t$ azaSioig, Die Distanz
git offenbar fur eiaen Landweg, der, die beiden
St&dte verbindend, im NoTden das Kubanliman
umguag; sie laBt sich mit der Ansetzung G.s in

Anapa sehr wohl vereinigen. Wir sehen, diese
Aspurgianoi hatten das gesamte sindische Terri-
torium inne ; waren sie vor kurzem erobernd hier
eingedrungen ? hatten sie die alten Bewohner
unterworfen? Strabon ftihrt beide als Stamme
der Blaioten auf, ohne sich um die geographische
Schwierigkeit zu kiimmern, wie zwei verschie-
dene Volkerschaften genau denselben Landstrich
bewohnen kOnnen. Er bricht die langere, aus
irgendwelcher Quelle exzerpierte Liste deT maio-
tischen Stamme mit der Bcmerkung allot, xlrfovs
ab, um dann fortzufahren : tovtcov (namlich Stam-
men) 6' slat xai oi 'AaxovQyLavoi usw. Diese An-
kniipfung zeigt, dafi in der Aufzahlung jener
Quelle die Aspurgianoi noch nicht genannt waren.
Erst Strabon tragt sie nach, wohl aus ci»-ener
Kenntnis der Tagesereignisse, die jene in° den
Gesichtskreis der romisch-griechischen Welt ge-
bracht hatten. jjh&r ihre Sitze orientierte er
sich in einem offenbar zeitgenOssischen geogra-
phischen Werke, wie die beigefugte, die Ausdeh-
nung ihres Territoriums genau bestimmende Sta-
dienzahl verrat; er fand sie dort stilJschweigend
an Stelle der Sinder eingesetzt. Als Quelle kommt
wohl nur Agrippas Karte der Porticus Vipsania
in Betracht ; die Benutzung der Vermessung der
LandstraBe zwischen G. und Phanagoreia deutet
direkt auf sie hin. Sie ist dann auch von Ptole-
maios und dem Bearbeiter der Tab. Peut. be-
niitzt worden, die beide, wie Strabon, einen Volks-
stamm der Aspurgianoi verzeichnen. Ptolemaios
setzt sie zwar an den Ostrand der Maiotis, aber
zwischen die Stadte Tyrambe und Gerusa, die
in Wirklkhkeit noch zur sindischen Halbinsel
gehtfrten; mit ihnen also auch die Aspurgianoi.
Lage in der ethnischen Bestimmung der Aspur-
gianoi ein Irrtum vor, so maflte er schon von
der gemeinsamen Quelle, also von Agrippa, be-
gangen worden sein. Da dieser persOnlich am
Bosporus tatig war, ist ein solcher Irrtum sehr
unwahrscheinlich, und mit ihm fallt die neuer-
dings vertretene Hypothese (s. o. Bd. Ill S. 779),
daB die Aspurgianoi kein Volksstamm, sondern
die Parteiganger des Aspurgos seien, dessen Herr-
schaft iiber den Bosporus fur die letzten Jahre
des Augustus und unter Tiberius gesichert ist.

Die Ableitung des Personennamens Aspurgos von
dem Ethnikon ist im skythischen Gebiete zu-
mindest nicht selten; vgl. SauTomates, Skythes.
Auf den Inschriften nennt Aspurgos seinen Vater
Asandrochos: diesen mit dem bosporanischen
Konig Asander gleichzustellen , haben wir bei
der Differenz der Namen das allergeringste Kecht.
Wenn dem Asandrochos der K^nigstitel bei-
gelegt wird, so war er offenbar Konig der As-
purgianoi, nicht des Bosporus, und residierte
in G. Wir diirfen in ihm gewiB jenen Herrseher
erkennen. den Polemon I. unterwerfen wollte und
dem er selber unterlag. Aspurgos wurde sein
Nachfolger auf der sindischen Halbinsel und in
G. und erobertc spater von hier aus den ganzen
Bosporus. Von wo die Aspurgianoi gekommen
waren. seheint bei dem Mangel jeglichen Mate-
rials eine muBige Frase. Das Ethnikon gibt sich
als nicht-skythische Bilduug; in Germanien ver-
gleichen sich die Nertereanoi (Ptolem. II 11, H)
der Endang nach, in der Stammsilbe die Yisbur-
gioi (Ptolem. H 11, 11), die nOrdlich vom Kiesen-

gebirge zu suchen sind, und die noch weiter nach

Osten wohnenden Burgiones; das Riesengebirge

lieifit Askiburgion (Ptolem. II 11, 5) und ebenso

«in Ort am Ehein; sollten die Aspurgianoi in SM-
rufiland ein versprengter germanischer Stamm ge-

wesen sein, wie die Bastarnen, — die ersten Vor-

laufer der Krimgoten?
Woher sie aber auch gekommen waren, jeden-

falls erfreute sich unter den neuen Herren G.-

Sindike einer unzweifelhaften Blute. Die Be-

deutung und Seegeltung der Stadt bezeugt auf

den Mtinzen die prora, ihren hellenistischen Cha-

rakter dokumentiereu die Inschriften. Plmius

kennt sie als civitas Sindiea und ubertragt die

fur den Sindischen Hafen geltenden Zahlen des

Kustenperiplus , die er in alteren Quellen fand,

unbedenklich auf sie. Das seheint dafiir zu

sprechen, dafi damals die griechische Kolonie

S. nicht bloB nicht von G. uberfliigelt worden

war, sondern uberhaupt nicht mehr bestand und

vielleicht schon seit langerer Zeit verfallen oder

aerstfirt lag. Ganz sicher fand es weniger als

ein halbes Jahrhundert spater Arrian bei seinem

Besuche der sindischen Kiiste nicht mehr. Er

sah nur die Stadt Sindike und legte auf ihrer

Rhede an. Wenn dagegen Marinos-Ptolemaios

fiir annahernd denselben Zeitraum sowohl den

Sindischen Hafen wie Sinda auf ihren Karten ein-

tragen, so zeigt schon die Bezeiehnung der letz-

teren als xto^?/, daB jene, ohne Kenntnis der

gegenwartigen Zustande, langst veraltete Quellen

verarbeitet haben. In einem Punkt kam ihnen

ihre Unkenntnis freilich zustatten. Wir sahen,

daB eigentlich nur Strabon aus gewissen geo-

graphischen und historischen Quellen von der

Stadt G. wufite; sonst ist der neue Name der

alten sindischen civitas so gut wie alien ver-

borgen geblieben. Er hat sich ganz deutlich auf

die Dauer nicht einbiirgern kOnnen; Arrian hort

ihn nicht mehr an Ort und Stelle, und wenn Mela

nur von der SindeTstadt Sindos, Plinius nur von

der Sindiea civitas sprechen, so war der Name
G. anscheinend schon damals verschwunden. Wahr-
scheinlich hatte neben ihm Sindike immer Geltung

behalten und vercirangte den neuen Namen bald

wieder vollig, so daB er kaum viel langer als ein

Jahrhundert bestanden hat, Der spate Anonymos
kennt und nennt noch Sindike, aber er fiigt hinzu,

daB es in seiner Zeit vielmehr Eulysia heiBe.

Es war im 6. Jhdt. noch immer in Blute und
Hauptstadt und Hauptrhede des hunnischenKonig-

reichs Eulysia. das von der Tanaismiindung bis

zu den Kubanlaguuen reichte. Xhnlich hatte

Jahrhunderte friiher Sindike zugleich das Terri-

torium der Sinder und ihre Stadt bezeichnet.

Dann lag die Stadt wiist, bis Ende des 18. Jhdts.

die Tiirken eine Grenzfestung gegen die Iiussen

hier erbauten und nach Vertreibung jener diese

neben der Burg eine neue Stadt anlegten, Anapa,

das nun ganz neuerdings einigen Aufsehwung
nehmend yon feme an die uralte Vergangenheit
erinnert. [Kiessling.]

Gorgippos. 1) Sohn des Pythippos aus Chalkis.

lI[oii]]ti)[g oarv](>aiv. Er siegt bei den Soterien

in Akraiphiai Mitte 1. Jhdts. v. Chr., IGS I 2727.

2) r. roQyioq aus Tegea (KgaQtfOTris). Siegt

bei den Olympien in Tegea, Le Bas II 338 b.

[Kirchner.]

Gorgo. 1) Gorgo, das in der Literatur viel-

genannte und in der Kunst unzahligemal gebil-

dete Ungeheuer der grieehischen Mythologie. *)

A. In der Literatur.
I. Quellen. Schon friih ist zur fast all-

einigen Herrschaft die argivische Sage gelangt,

die die G. eng mit Perseus verbindet. Durch sie

sind die ubrigen, z. T. sicher ursprlinglicheren

Sagen so in den Hintergrund gedrangt worden,

10 daB sie uns nur bruchstiickweise kenntlich sind.

Bei der Diirftigkeit der alteren tvberlieferungen
— Homer, Hesiod, Pindar, Pherekydes von Athen

iv xfj dsvzsoq. bei Schol. Apoll. Rhod. IV 1515;

von den Tragikern scheinen Aischylos mit den

<PoQxids$ und Euripides mit der Andromeda am
meisten auf die Folgezeit gewirkt zu haben;

daneben miissen des Aiscbylos Polydektes, die

Andromedadramen des Phrynichos, Sophoklcs,

Lykophron, des Euripides Diktys, des Aristias

20 Perseus und schlieBlich von Komodien die Heqi-

<pioi des Kratinos und die Fogyoveg des Heniochos

(bei Kock CAF DZ 431) BezugHches enthalten

haben ; ich werde dariiber demnachst im Rh. Mus.

handeln — , sind wir auf die Altes und Junges

wahllos mischende und daTum mit groBter Zu-

riickhaltung zu beniitzende jiingere Literatur viel-

fach allein angewiesen, die in vielen Stiicken

durch die fiir die altere Zeit reichlicher flieBende

Quelle der Kunstdenkmaler zu erganzen und zu

30 kontrollieren ist. Das reichlichste Material im

Zusammenhang geben Apollodors Bibliothek (aus

der Tzetzes zu Lykophr. 838 das meiste schopft,

doch auch andere Quellen zuzieht), einige Scholien,

Ovid und Lucan. Die sehr haufige Verwendung
einzelner Sagenmotive bei fast alien ubrigen romi-

schen Dichtern liefert kaum etwas Etfrderliches.

Fiir die Geschichte der antiken Deutung steht das

Wichtigste bei Diodor. Pausanias, Athenaios und

den Mythographen.

40 II. Namen. Die zweifellos einzige alte Form
ist FoQydi, rooyovg, Horn. II. VIII 349. XI 36.

Hesiod. Scut. 224. Herod, II 91 (gen. rdoywg

Sapph. frg. 45, doch nicht die mythische G.); ace.

plur. FoQyovs Hesiod. Theog. 274. Fiir den Plural

*) Ubersioht.
A. In der Literatur.

I. Quellen.

II. Namen.
r a III. Der Sagenbestand. 1. Zabl. 2. Wohnung. 3. Lo-

kale, die dnrch die Sage mit der G. verbtmden

werdeu. 4. Eltern. 5. BeschrelbuDg. 6. Schon-

heit. 7. Totting, 8. Versteinerung. 9. Bluts-

tropfen. lO.MittelalterlicherortbLldangeii. 11. Cr

und Poseidon. 12. G. und Athena. 13. G. und

verwandte Wesen.

IV. Deutungen. 1. Antike Deutungen: a) Einfache

Skepsis: b) G. als Konigin: c) G. als Amazonen;

d) G. als Hetare: e) G. als wildes Tier: O O. als

Mondgesioht ; g) Moralische Deutung. 2. Moderne

Dentungen: a) Physlkalische ; b) Zoologiscbe:

GO C ) Personiflkatlon einer Idee: d) G. als Mondge-

sicbt: e) G. als Gewitterwolke-

B. In der Kunst.
I. Allgemeines.

II. Ganzfigurige Daretellungen. 1. Totong der Me-

dusa. 2. Flucbt und Verfolgung des Perseus.

3, Beschreibung.

III. Das Gorgonelon. 1. Zweck und Terbreitung.

2. Entwlcklong : a) Der archalBcbe Typus ; b) Der

mittlore Typtw ; c) Dm sehSne Typus.— Literatur.



wnrde dann allgemein, bei dem Fehlen eines sol-

chen ffir die -©£-Stamme(Kuhner-BlaB Ausfahrl.
Gramm. 1 1, 454), der erweiterte Staram rogyov-
zu Hilfe genommen, zuerst bei Hesiod. Scut. 230
(Fogydvsg neben 224 Fogyovg J), dann bei Aesch,
Prom. 799 Fogydvsg ; Choeph. 1048 Fogvdvatv

;

Eum. 48 Fogydvag. Pind. Pyth. XII 7 Gen. Plat.
Phaedr. 229 D Gen. Xenoph. symp. 4, 24 Ace,
Vom Plural drang der Stamm Fogyov- in den
Singular ein. Pindar hat ihn regelmaBig (01. XHI
63 und Nem. X 4 Fogydvog*, Pyth. X 46 Fogydva),
Euripides schwankt je nach dem Versbedurfnis
zwischen Fogyovg (Ion 1003. 1055. 1265 ; Or. 1521)
und rogydvog (Ion 1015; Her. 990. frg. 123 und
360, 46); Fogydva Ion 989; Or. 1520 frg. 351, 2;
doch steht Phoen. 456 rogydvog ohne Verszwang.
Ion 1421 und Ehes. 306 ist Fogycov vor Konsonant
iiberliefert, wo die Editoren Fogyoj mit TJnrecht
herstellen; Her. 882 Fogydw vor Vokal. Eei Ari-
stophanes (8mal Singular, 3mal Plural, s. Dun-
bar Concordance to the corned, and fragm. of
Arist.) und den Spateren ist Fogyov- auch fur den
Singular durchgedrungen (Apoll. Ehod. IV 1513.
Diod. Apollod. Paus, Lucian. und Athen. mehr-
nials; Strab. X 5, 10 p. 487. Plut. Mor. 1122 A
usw.) und unterscheidet die mythische G. yon den
vielen Frauen mit Namen Fogyw, -ovg. Nur
Palaepbatus schreibt

. prinzipicll Fogyw, Fogyovg
usw., ebenso der Yerfasser der psr-lukianischen
Eixdveg 1 im Gegensatz zum echten Lukian. In
der Spatzeit und bei den Byzantinern ist die Form
Fogyorfj ilblich (das Material zum Teil in den
Lexika von Steph anus, bei dem man auch die
belanglosen Bemerkmigen der alten Grammatiker
fmdet, und Pape-Benseler III, sowie bei
Kiihner-Blafi Ausf. Gramm. I 1, 497, doch ohne
die hier gegebene Entwicklung). Eine alte Parallel-
hMxmg iat yogydSeg : yogyddcov dliddcov. AaiddXoj
2o<po*% Hesych. I p. 442 (= Soph. frg. 166 N.2)*

;

ebd. yogyideg- at atxeavtdeg. Zonar. lex. p. 448
yogydbeg- at beanoivai. Suid. und Phot. lex. s.

jiloxwv FogydSog (vgl. S. 1635). Lycophr. 1349.
PUn. n. h. VI 200 (vgl. S. 1633 und 1643). Sehr
friih bezeugt ist das Adjektivum Fdgyetog: Foq-
ytirj xerpalf} Horn. II. V 741 und Od. XI 634;
xagtjvoig Fogydoig Hesiod. Scut. 237; Fogyeiot-
oiv . . . Tvxoig Aesch. Eum. 49 (neben 48 Fogyd-
vag). Nonn. 7mal, s. Kochlys Index. GemaB
der skizzierten Namensentwicklung muB spater
Fogystog durch Fogydvetog ersetzt werden, Aesch.
Prom. 793 Fogydvsia ^dia- Plut. Them. 10 Fog-
ydvsiov (scil. xdgijvov) usw.; Orpheus bei Clem.
Alex, strom. V 49 Fogydviov (vgl. S. 1644); eben-
so Tzetz. zu Lyk. 838. tiber sonstige Ableitungen
und Koinpositionen s. die Lexika (alt sind Fog-
yo<fdva, yogy&xtg

, yogycoxdg, yogycoy, komische
Bildungen des Aristophanes Fooyoldyag (-(fa)
und rogydvcoTog). Die Edmer fiektieren gcwChn-
lich Gorgo oder Gorgon, Gorgonis usw., nicht
selten mit griecbischen Kasusformen : Ace. Gor-
gona, Nom. plur. Gorgonis, Ace. Gorgonas\ sel-

ten ist Gen. Gorgus, eine vereinzelte Kiihnheit
Ablat. Gorgo Cir. 31 (wenn es richtig ist), in der
Spatzeit, parallel der byzantinischen Iogydvt}, ge-
lau% Gorgona, -ae. Belege s. bei Forcellini-
de Vit Onomast. lat. Georges Lexic. <L latein.
Wortfoimen, Neue-Wagener Formenlehre (s.

Index). Sehr haufig ist das Adjekttvum Gorgonem :

aloe Sil. ItaL XIV 576; caballus lav. in 118;
caput Ovid. met. IV 618; erines Luc. Phars. VII
149; domus Ovid. met. IV 779; equus Ovid. fast.
HI 450. Pont.IV 8, 80. Stat. Theb. IV 61; fon»
Pulg. mitol. I p. 8, 6. 12, 19 Helm.; furores SiL
ItaL X 435; gelu Claud, cama. min. 53, 112;
liydrae Claud. XXXV (de raptu Pros. LT) 225;?
monstrum Manil. V 508; orbes Stat Theb. LT 278-
os SiL ItaL IX 442; sanguis Manil. V 595^

10 tkalanti Claud. VTII (de IV. cons. Hon.) 37^
venena Verg. Aen. VH 341; vultus Sil. ItaL IV
234 usw., vgl. Forcellini; Gorgonia — Koralle-
hat Plin n. h. XXXVn 164. Mit der psyehologi-
schen Abbreviatur, die die Grammatiker pars pro-
toto nannten, brauchen Gorgo fiir das ganze Eleid
der Minerva Prop. IV (V) 9, 58. Verg. Aen. II 616
luv. XII 4 und besondcrs Claud. XXIV (de cons.
Stil. HI) 168.

V

Als urspriingliche Bedeutung des Namens Fogyd>
20 ist vrohl nach den verwandten Sprachen (sanskr.

garj schreien, drohen, kirchenslav. groj-a drohen,
groz-a Schrecken

,
yagyagig • tidgvpog Hesyek

Fick VergL Worterb. der indogerm. Spr.2 59f.
Roscher 59. 93f.) ,die furchtbar Brullende' an-
zusetaen. Indes war diese GTundbedeutung bei
den Griechen vergessen und nur der allgemeine
Begriff des Furchtbaren, Wilden, mit besonderer
Hervorhebung des Wilden im Blick (gemafi der
Ausgestaltung des Mythos) festgehalten wordenr

30 wie die nach Ausweis der Belege offenbar iungeren,
erst aus dem begrifFlich typisch gewordenen Eigen-
namen Fogyco abgeleiteten appellativen Bildungen
yogyag (zuerst Aesch.)

, yogydxrjg (nur Gramm.)r
yogyoofxai (nur Xen. de re equ. 10, 4) zeigen.
Von den seit Hesiod. Theog. 276 oft genannten
Einzelnamen sind Z&evvm (neben 2&ev<o, nicht
auch S&hovoa, vgl. SchoL Pind. Pyth. XTI 18 ed.
Drachmann. Bzach zur Hesiodstelle. Gruppe
1155, 1) ,die Starke' und Evgvdlrj ,die Weit-

40 springende' (vgl. Wagner o. Bd. "VI S. 1316; s.
auch u. 8. 1650. Roscher 120) durchsichtig.
GrSBere Schwierigkeit setzt durch seine Allgcmein-
heit dem Verstandnis der dritte Name, Midovaa
,die Herrscherin', entgegen. Ihn auf die hervor-
ragende Stellung derMedusa unter ihren Schwestern
zu beziehen (die auch die cuhemeristischen Deuter
empfanden, die sie zur Xonigin der Gorgonen
machtbn, s. u. S. 1642), ist ein naheliegender,'
aber kaum befriedigender Gedanke. Gruppes

SOErklarung (S. 1141), der MiSovaa als Kurzform
zu Evgvfiedovoa, entsprechend dem Namen Mgv-
fiedoiv des init der Medusa fruh verbundenen
Poseidon (vgl. S. 1640) nimmt, wird nicht viele
Glaubigc finden; vgl. ubrigens Apoll. Ehod. IV
1512, wo gerade bei Erwahnang der G.-Totung
Perseus

^
der Name Eurymedon gegeben wird.

Sehr wichtig scheint mir, bei den engen Be-
ziehungen der G. zu Athena speziell in Athena
(vgl. S. 1641) , die Tatsache , daS dort Athena

60Polias den Kultnamen 'Afyvwv paMovoa fuhrt
(fehlt bei Gruppe 1719). vgl. Aristoph. Equ. 763.
Pint. Them. 10. IG XII 1, 977. CIG II 2246.

Epithets der G. sind : aygia degxofiwa} (Hesiod.
Scut. 236), dTr/^roi, pXoovgianig, pgoxoozvyeig,
dstvq, Setvov deQXOficvt), Seivov neloagov, dgaxovzd-
fiaXXoi, xarajiregot, fiag^ag&jits (Lycophr. 843),
otptwdris, ov yazal, afiegdv^, zsgag Awg (Belege
bei Roscher 137; fehlt bei Bruchmann Epith.

deor.) : die romischen Epitheta gibt Carter Epith.
deor. 40 und 67.

EH. Der SagenbestancL 1. Zahl. Die
Geschichte Aes Namens zeigt, dafi der urspriing-

liche Mythos nur eine G. kannte. Dem ent-

sprechen die vier Homerstellen (H. ViU 349. XI
36. V 741; Od. XI 634) und die Tatsache, dafl

dauernd Medusa als G. hot igoxtfv den Vorrang
vor ihren mehr im Schatten bleibenden Schwestern

behauptet Die Verdreifachung ging gleichsam 10

organisch hervor aus der allgemein ethnischen,

uralten und ewig jungen, auf griechischem Boden
besonders bei weiblichen Gottheiten wirksam ge-

wesenen Tendenz, Trinitaten zu bilden (Gruppe
1088rF. Auson. griph. tern. num. 84). Versuche,

eine besondere Erklarung der Dreizahl im Falle der

G, zu liefern, sind darum von vornherein falsch,

ebensowohl Eoschers(S. 110) Kombinierung mit
der Dreizahl der Gewittererscheinungen figovrj,

dorgajzr), xegavvdg und der Gewitterkyklopen (die 20
vielmehr samtlich unabhangig voneinander dem
Trinitatengesetz ihr Dasein verdanken, yne, die

Gewaltsamkeit der Teilung im ersten Falle zeigt,

Roscher 104f.), wie Diimralers Einfall (s. o.

Bd. II S. 2006) , die Schwestern der Medusa fiir

ihre Erinyen, welche erst aus ihrem Blut ent-

stehen, zu halten. Da die Sage nur von der

Ttftung einer G. wufite, so war es die naturliche

Konsequenz, daB man den mythologisch jungeren
Schwestern LTnsterblichkeit gab (Hesiod. Theog. 30
277 fj fxev e'ljv dvyxri, at 8' d&avdtco teat dytjgco),

2. Wohnung. Fast alle Angaben kommen
darin iiberein, den Aufenthaltsort der G. im
aufiersten Westen anzusetzen. Hesiod. Theog.
274 a" vaiovoi siEQtjv xXvxov *QxewoTo iG%azif}

Ttgog vvxtdg, iv TLonegio'eg Xiyvtptovoi (v. 279 iv

imXaxqj Xein&vi xat av&soi dagivoToi auf den
GOttergarten im Westen zu beziehen und als

weiteres Zeugnis zu nehmen, wie Roscher 24ff.

tut, heiBt den Sinn der Worte pressen). Gleich40
kuten die Zeugm'sse des Pherekydes bei Schol.

Apoll. Rhod. IV 1515. Apollod. bibl. II 4, 2, 6.

Quint. Smyrn. X 195. Tzetzes zu Lycophr. 653.
838 nennt Tartesos in Tberien. Libyen nennen
Eurip. Bacch. 990. Aristoph. Ean. 475 mit Schol.

Suid. s. rogydveg Ttftgdoiai. Herod. II 91. Diod.
in 52, 4. Paus. II 21, 6. HI 17, 3. Palaeph. 31.

SchoL Pind. Pyth. X 72. Athen. V 221 B. Lucian.
dial. mar. 14, 2. Nonn. XXTV 38. Ovid, met. IV
617ff. (der 772 die Behausung der G. gelido sub 50
AtlanU liegen lftBt, vgl. Orph. Lith, 542ff.).

Lucan. IX 619rT. SiL ItaL LU 314ff. (vgl. Claud.
VHI 374ff.). Iuv. XH 4: Gorgone Maura u. a. m.
Strab. VII 3, 6 p. 299 nennt die Fogydvow xatoc-
xia zusammen mit der der Hesperiden. Nach
den Kvagia em? frg. 21 Kinkel (vgL Zenob. V 86.
Suid. und Phot. s. Sagji^dovta (bezw. Sagjirjdcbv)

aarnj. Palaeph. 31) wohnen sie auf der Okeanos-
insel Sarpedon oder Sarpedonia. Dieser durften
des Plinins (n. h. VI 200) Gorgades iwulae ent- 60
sprechen, die im Atlantischen Ozean zwei Tage-
reisea vom Kontinent nach Westen liegen sollen.

Wenn Palaeph. 31 Phorkys einen Aithiopen nennt,
so fugt er selbst als Lokalbezeichnung «?<o zmv
"Hgaxlcico* cjijXmv hinzu (wozu Roscher 27, 50
Horn. Od. I 23 und Strab. I 2, 26 p. 33 vergleicht).

Dem allem widersprechen nur zwei Ansatse : Aesch.
From. 793 r WO Fogydyeta neMa Kt<y&rp>r}g ge-

^rorgo 1DSJ4

nannt werden, die er Im auBersten Osten ansetzt,
und SchoL Pind. Pyth. X 72, wo neben Libyen
die Variante iv rotg "Egv&gaiotg fiigeot . . . iv rctg

Al&iomxotg, a eati siQog dvaroXyv xat /leatjfifiQtav,

erscheint. Wichtiger als dieser vereinzelte Wider-
spruch gegen den ttblichen Consensus ist eine
andere sehr alte ttberlieferung, nach der die G.
als hdllisches Ungeheuer im Hades wohnt: Horn.
Od. XI 634 (Odysseus furchtet, dafi ihm Perse-
phone eine Fogyeit] xetpaXr) Ssivoto stsXcogov aus
dem Hades heraufsendet) und Aristoph. Ean. 475,
wo im Hades Aiakos gegen den Eindringling
Dionysos-Herakles die G. herbekurufen droht.

Als ein Versuch, diese Version mit der herrschen-
den in Einklang zu bringen, ist die Angabe des
Apollod. bibl. H 5, 12, 4 zu beurteilen, der nur den
Schatten der toten G. Medusa in der Unterwelt
weilen lafit; ebenso steht es bei Verg. Aen. VI
289, wo Aeneas wie Herakles bei Apollodor das
Schwert gegen die Ungeheuer im Vorraum des
Hades ztickt, aber von seiner Begleiterin von der

Zwecklosigkeit dieses Tuns gegenuber den Schat-
ten unterrichtet wird. Naturhch ist dieses mytho-
graphische Deuteln nur eine Entstellung des
alteren Gedankens, der unter den nach allgemein-

ethnischer Anschauung auf dem Wege zum Jen-
seits leibhaftig, nicht als Schatten, untergebrach-
ten Ungetumen (vgl. Norden Komment. zu Verg.
Aen. VI S. 209) die G. nicht fehlen lassen konnte.

Eine solche rogyEfy xeipaXij, auf den Unterwelts-
wassem schwimmend, meint Fnrtwangler
Strena Helbigiana p. 91 in einem von ihm ebd.

p. 86 abgebildeten Gorgoneion erkennen zu sollen.

In der mythischen geographischen Vorstellung
bedeuten aber die Bestimmungen ,am Eingang
des Hades' und ,im auBersten Westen* nichts

wesentlich Verschiedenes, sondern fliefien inein-

ander iiber. Am Ende der Welt geht es ins Jen-

seits, und auch schon in den Regionen, die noch
nicht zum Hades gehoren, scheint weder Sonne
noch Mond (Aesch. Prom. 794ff.).

3. L ok ale, die durch irgend einen Sagenzug
mit der G. verbunden weTden, sind: a) Argos
Paus. II 21, 5: Grab des G.-Hauptes auf der

Agora; b) Chemmis in Agypten Herod. TI91:
alter Kult des von Libyen mit dem G.-Haupte
dort eingekehrten Perseus; c) Ikon ion Eustath.

zu Dionys. perieg. V 857. Suid. s. MeSovaai die

Stadt benannt nach dem Bilde, das Perseus dort

gestiftet hat; d) Mykale, Mykalessos, My-
kenai benannt nach dem pvxr\$iidg der G. (Be-

lege S. 1636); e) Tegea, wo die Locke der G.
verwahrt wurde, vgl. S. 1635. Verzichtet muB
werden auf eine Aufzahlung der St&dte, die das Gor-
goneion als Mtmztypus beniitzten (vgl. S. u. 1651).

4. Eltern. Nach Hesiod. Theog. 270ff. sind

die G. Kinder des Phorkys und der Keto, was
mit ihrem Wohnen am Okeanos und ihrer ge-

legentlichen Bezeichnung als aXtdfeg (s. S. 1631)
im besten Einklang steht. Neben dieser herr-

schenden Cberlieferung — die auch fur Kypria
frg. 21 Kinkel anzusetzen sein durfte; vgl. ubri-

gens Apollod. 1 2, 6. SchoL Apoll. Rhod. TV 1515.

Palaeph. 31. Pans. II 21, 5. Lucan. IX 646.

Fulg. mit I 21 und den bei den rfimischen Dich-
tern haufigen Beinamen Phoreis oder Phoregnis
der G. und Medusa (Carter Epith, deor. 40 und
67) — steht vereinzelt die Version des Eurip.

52
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Ion JH&£* dftB G- III Phlftgra zum Kampfe gegen
die Witter gleich. den Giganten von Gaia geboren
wordSn sal (vgl S. 16411). Eine terichte Ver-
wechSlang begeht Tzetzes zu Lycophr. 838, der

G. ztlt Tochter Poseidons macht (vgl. S, 1640).
5« Beschreibung. Homer spriclit nur vom

G.-Haupt, an dem neben der allgemeinen Charak-
terisiftrurig als Bild des Gtauens der furchtbare
Blick hervorgehobeii wird, II. VIH 349. XI 36.

Er bleibt dauernd das wesentliche Charakteristi-
kum, aus dem die begriffliehe Pragung der Worte
yoQy&mg, yogymnog usw. (vgl. Eoscher 74, 143)
hervorgegangen ist. Vgl. Eurip. Her. 990 dygioj-

Ttbv oftfia Fogyovoe u. a. m. DaB in diesem Blick
die versteinernde Kraft der G. liegt, ist bei Lucan.
IX 680 darin ausgedrtickt, daB Pallas der G. die

Haare iiber die Augen streicht, da sonst weder
sie selbst noch der abgewandte Perseus der ver-

steinernden Wirkung widerstehen konnten. Als
alterer Sagenzug, nicht Erfindung Lucans, wird
diese Einzelheit durch Alexander von Myndos bei

Athen. V 221 C erwiesen, dessen Schaf G. erst

durch seinen Blick totet, wenn es die Stirnmahne
von den Angen schiittelt. So strauben sich auch
die Schlangenhaare des Gorgoneions nur, wenn
Athena zum Kampf schreitet, wahrend sie sonst
das todbringende G.-Auge bedecken (vgl. S. 1639).
Die alteste nahere Beschreibung bei Hesiod. Scut.
230fl£ gibt den G. ferner zwei Schlangen, die

vom Gurtel empor sich urn und iiber ihre Kopfe
winden (im ds £u>vfioi Sgdxovxs dot<o cutfltoQEvvr'

ETtixvQTtoovrs xaQ7}va), dazu die herausgestreckte
Zunge und wutknirschende Zahne. Die Schlangen
sind auch in der Folge das meistgenannte Attri-

but der G., doch nicht als Umgiirtung, sondern
zumeist in Vertretung der HaaTe oder sie durch-
schlingend (Pind. 01. XIH 63; Pyth. X 47. XD 9.

Schol. Apoll. Ehod. IV 1515. Aesch. Prom. 799

;

Choeph. 1048. Apollod. II 4, 2, 7. Ovid. met.
IV 771. 784. 791ff., wo nur der Medusa, nicht
den Senwestern, Schlangenhaare gegeben werden,
vgl. ,Schonheit<; Lucan. LX 629ff. usw.). Eine sel-

tenere Version (bei Apollod. II 7, 3) spriclit von
ehernen Locken der Medusa, deren eine Athena
dem Herakles, dieser der Kepheustochter Sterope
als Schreckraittel gegen Belagerer der Stadt Tegea
geschenkt habe. Pausanias VIII 47, 5 (bei dem
Athena selbst dem Kepheus die Locke gibt) er-

zahlt dasselbe, sagt aber nichts, daB die Locke
von Erz war, ebensowenig die iibrigen drei Zeugen
der Sage, Suid. und Phot. s. IIMxwv Togydbog •

Apostol. s. Ilkoxiov rogyovtjg. Vielleicht hangt
diese Version mit der S. 1649 besprochenen Ab-
wandlung der Darstellung der Medusentotung zu-

sammen. Das (in den alteren Darstellungen obli-

gate) Blecken der Zunge erscheint aufier an der
Hesiodstelle nicht mehr in der Literatur, wohl
aber die ,starken Kinnbacken' (ysweg xagxaXifiai)
bei Pind. Pyth. XTI 20 und grofie Schweinszahne
bei Pherek. Theop. frg. 160 Gr. H. und Apoll. II

4, 2, 7. Ein weiteres fruhes Attribnt der G. sind
die Flugel (vgL S. 1650). Iiterarisch sind sie

bezeugt bei Aesch. Prom. 798 und Eum. 48ff.,

wo die Flugel sogar unterscheidendes Merkmal
dar (mit den Harpyien identifizierten) G. gegen-
ftber den ahnliehen Schreckgestalten der Erinyen
Bind; dam Pherekyd, und Apollod. II 4, 2, 7, der
geMane Flttgel nennt, Pans. V 18, 5 in der Be-

liOTgO I03O

achreibung der Kypseloslade. Bei Theop. undApoll.

werden den G. eherne Hande gegeben, Nur einmal,

doch so, daB auf eine verbreitete Vorstelmng Bezug
genommen wird, heiBen die G. schwarzgewandet:
Aesch. Choeph. 1049 aT3s (= 'Egwvsg) rogydvow
Sixtjv tpatoxirooves. Die andere (von Eoscher
98 herangezogene) Stelle, Eum. 52, lafit fur sich

allein nicht mit Sicherheit die Beziehnng auf die

G. zu. Das letzte Charakteristikum der G. ist

lOihr Brullen. Man fiihrte die Namen Mvxdh},
Mvxcdrjoodg , Mvxf\vat auf das bei diesen Orten
erklungene Wutgebriill (fivxrjfia oder ftvxy&pos)
der den Perseus verfolgenden G. zuriick ([Plut.]

de fluv. XVIII 6 aus Ktesias von Ephesos. Snid.

Steph. Byz. Etym. M. s. MvxdXt). Schol. Pind.
Pyth. XII 31. Nonn. Dion. XIII 77. XXV 58.

XXX 266. Koscher 91). Etwas anders lautet

die Version bei Hesiod. Scut. 232, wo die Per-

seus verfolgenden G. mit ihren eilenden PuBen
20 ein gewaltiges Getose hervorbringen. Eine dritte

Version erzahlt, daB die Schwestern und die

Schlangen auf ihren Hauptern um Medusas Tod
ein Wehklagen anstimmten, das Athena auf dem
Eohr nachahmte und so Erfinderin der PlOte wurde
(Pind. Pyth. xn 6ff. 18ff. mit Schol. Nonn. Dion.

XXIV 37. Tzetz. zu Lycophr. 838).

6. Schonheit. Dem aus dem Geiste der

griechischen Kunst notwendig hervorgehenden
VeredlungsprozeU des G.-Ideals folgte in gewissen

30 Grenzen der Mythus durch die Entwickluug einer

dem urspriinglichen Wesen der G. vollig wider-

sprechenden Sage, in der sie als schOnes Madchen
erscheint. Handhaben zn einer solchen Wendung
boten die im Mythos bereits seit alters vor-

handenen Beziehungen zu zwei Gottern, freund-

liche zu Poseidon, feindliche zu Athena. Ein
wohlgebildeter Poseidon des 5. Jhdts. konnte
nicht mehr ein Scheusal zur Geliebten liaben,

wie zu der Zeit, da er selbst noch tierischem

40 Wesen nahe stand ; so wurde Medusa zum schOnen
Weibe. Um diese Neuerung mit dem alten Mythus
zu verbinden , bediente man sich des fur solche

Ealle vielbeniitzten Motivs der Verwandlung zur

Strafe der tiberhebung: Medusa streitet mit
Athena um den Preis der SchCnheit und wird

mit Verwandlung in ein Bild grauenhaftester

HaBlichkeit gestraft. Diese Erzahlung liegt vor

bei Apollod. II 4, 3, 8. Schol. Pind. Nem. X 4.

Tzetz. zu Lyk. 838 (ob man wegen Pyth. XII 15

50 evjtagaov . . . Medoioag Pindar selbst schon die

Vorstellung der schOnen G. imputieren darf, wie
mehrfach geschehen, ist mir sehr zweifelhaft,

trotz der besonderen Bedeutung, die gerade in

diesem Falle das Pradikat ,sch6nwangig* hatte;

allenfalls darf man an den ,mittleren Typus*
denken, vgl. S. 1653). Damit verbunden ist die

Medusa-Poseidonsage bei Ovid. met. TV 791 : die

durch die SchOnheit ihrer Haare ausgezeichnete G.

wird von Poseidon im Tempel der Athena ge-

60 schandet, die diesen Frevel durch Verwandlung der

schOnenHaare, die den Gott verffihrten, inSchlangen
ahndet; da das schOne Menschenantlitz hier er-

halten bleibt, so ist die genaneste Parallele zu
den Kunstwerken gegeben. Wenn Lucan. IX 636
bei Beschreibung ihrer SchenBlichkeit die Medusa
infetix nennt, bo ist er gewiB von diesen Sagen
beeinfluBt, ob er sie gleich nicht erwahnfc; denn
das Hcaiodische Mefovoa rs Ivyqa na&ovaa (Theog.
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276), das sich auf die Totung bezieht, genogt
nicht zur Erklarung. In diesen Kreis dflrfte

schlieBlich die durch Ausfall in den Handschrif-
ten leider unvollstandige Sage von der kretischen
O. bei Plut. Mor. 766 D gehfiren. Um die wegen
ihres Eeichtums vielumworbene G. bemiiht sich
auch, schon mit einigem Erfolg, der ihr verwandte
edle, aber arme Asandros. Schon hier bricht die
Erzahlung ab, aber die Parallelisierung der Sage
mit der der JlagaxvTreofdv^ lehrt, daB G. den 10
Xiebhaber in irgendwie frevelhafter Weise abwies
und zur Strafe in Stein verwandelt wurde. SchSn-
heit, Hoffart, Versteinerung und der Name G.
verbieten, die Geschichte von den hier behandel-
ten zu trennen, doch zeigt sie trotz der Beibe-
haltung des Sagenmotivs der Versteinerung schon
einen euhemeristischen Zug. DaB die rationalisti-

schen Deutungen vorwiegend mit der vermensch-
]ichten G. rechnen, versteht sich.

7. Totung. In der in Literatur und Kunst 20
weitaus vorherrschenden Version wird die G. von
Perseus getfltet. Die altesten Belege sind Hesiod
Theog. 280; Scut. 216fF. Pind. Pyth. X 46. XII
11; Nem. X 4. Herod. II 91 usw., vor allem
Pherekyd. bei Schol. Apoll. Ehod. 1515; ausfiihr-
liche Darstellungen geben noch Eratosth. catast.
I 22. Apollod. bibl. II 4, 2, 2ff. Lucian. dial. mar.
14

t 2. Ovid. met. IV 772ff. Lucan. IX 659ff. Von
Polydektes, Kbnig von Seriphos, aus heimtucki-
schen Motiven aufgefordert, ihm das G.-Haupt zu 30
bringen, selbst auch in jugendlichem Leichtsinn
sich der Tat vermessend, kommt Perseus, gefuhrt
von Hermes und Athena, zu den Graien, den
Schwestern und Huterinnen (Aesch. Prom. 793ff.
frg. 262 N.2) der G., die, uberlistet (fur das Nahere
s. Graien und Perseus), ihm den Weg zu den
Nymphen zeigen mussen , von denen er Flttgel-
schuhe, Ranzen (xifiioig) und den unsichtbarmachen-
den Helm des Hades erhalt. Damit ausgeriistet,
fliegt er zum Lager der G. So Pherekydes und 40
Apollodor: die drei Gegenstande nennt schon He-
siod. Scut. 220ff., wobei die xipiotg, die nach Apol-
lodoros eine einfache xrjga ist (ebenso Hesych.
s. v., nach dem das Wort kyprisch ist, vgl. Six
94), mit den Worten (224if.) davpa i&io&at, dg-
yvQsr), friwavoi 8k xarflOQEvvzo <paeivol yqvaeioi
beschrieben wird; zur "Atdog xwetj vgl. Horn. II.

V 845. Apollod. I 2, 1, 3. 6, 2, 5. Heracl. 27.
Zenob. I 41. Hyg. P. A. II 12. Nonn. Dion. XXV
55. XLVII 524. Geber der Ausrustung ist bei 50
Eratosth. I 22. Heracl. 9. Hyg. P. A. II 12 und
Lucan. IX 660 Hermes, bei Lucian Athena. Statt
zu den Nymphen, die nur Pherekydes, Apollodoros
und seine Ausschreiber (in Obereinstimmung mit
Kunstwerken; ein solches bei Paus. EI 17, 3 be-
schrieben) nennen, mussen nach den anderen
Quellen (Aeschin. frg. 262 N.2. Eratosth. I 22.
Hyg. P. A. II 12. Ovid. met. IV 776} die Graien
ttirekt zu den G. den Weg weisen oder den Zu-
gang gestatten. Die Waffe, deren sich Perseus 60
bedient, ist bei Hesiod. Scut. 221 emfach ein
/teXdvdezop o.oq, bei alien Folgenden das Sichel-
schwert, die stahlerne agjirj (telum uncum, eur~
vus hamus, falcatus ensis, hamatwm ferrum
Ovid, met IV 666. 720. 727. Lucan. LX 678), die
ihm Hermes (Apollod. II 4, 2. 6. Pherekyd. Lu-
<an. EC 662. 676) , Athena (Nonn. Dion. XXV
55) oder Hephaistos (Eratosth. I 22. Hyg. P. A.
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II 12. Schol. Arat. p. 226 MaaB) gegeben hat;
fiber ihre Gestalt in den Bildwerken s. Gade-
chens 393. Mit dieser Waffe schneidet Perseus
der Medusa, die er nebst ihren Schwestern schlafend
findet (Eratosth. Apollod. Ovid, usw.; Lucan.
IX 671 laBt einen Teil der Schlangen auf Me-
dusas Haupt wachen), den Kopf ab, wobei ihm
Athena die Hand fuhrt (Apollod. II 4, 2, 8.
Lucan. IX 675), wahrend er selbst, um nicht
vom Anblick der G. versteinert zu werden, ab-
gewendet steht und nur in einem blanken Metall-
schild oder Spiegel das Bild der G. zuriickge-
worfen sieht (Apollod. II 4, 2, 8. Lucian. dial,
mar. 14, 2. Ovid. met. IV 782. Lucan. IX 669,
vgl. u. S. 1649; daB dieser Zug Erfindung des
Euripides in der Andromeda ist, werde ich dem-
nachst im Eh. Mus. beweisen). Voriibungen zu
diesem Kampf hatte nach Etym. M. s. Auxzriqiov.
Tzetz. zu Lycophr. 838 Athena bei Deikterion auf
Samos friiher mit ihrem Schutzling veranstaltet.
Im Augenblick des KOpfens werden Pegasos und
Chrysaor geboren (vgl. S. 1640), die Schwestern
Stheno und Euryale erwachen und verfolgen den
Morder, der das Haupt in die xifiimg gesteckt
hat, unter furchtbarem GetOse (vgl. S. 1636),
kOnnen ihn aber unter seinem Zauberhelm nicht
sehen und mussen die Verfolgung aufgeben, wor-
auf der Mythus sie nicht mehr beachtet. Nach
weiteren Taten (vgl. u.) gibt Perseus schlieBlich
Fltigelschuhe

, Kibisis und Helm dem Hermes
wieder, der sie an die Nymphen weitergibt, das
G.-Haupt gibt er Athena, die es an ihrer Brust be-
festigt; nach Lucan. IX 6ffi hatte Athena die
Ablieferung des Hauptes zur Bedingung ihres Bei-
standes gemacht. Nach einer andern Version liegt
es in Argos auf dem Markt unter einem kleinen
Hiigel begraben (Paus. II 21, 5). Nach einer drit-
ten Version (die Euripides vertrat, vgl. TGF 2

p. 392) ist das G.-Haupt mit Perseus unter die
Sterne versetzt (Eratosth. I 22. Hyg. P. A. II 12.
Schol. Arat. p. 226 MaaB). uber Athena als G -

Toterin s. S. 1641).

8. Versteinerung. Die altesten Zeugen
des Sagenzuges, daB der Anblick der G. in Stein
verwandelte (vgl. S. 1635), sind Pind. Pyth. X 47.
XII 12. Aesch. Prom. 798. Pherekydes usw.
Ovid. met. IV 779ff. und Lucan. IX 647ff. malen
aus, wie alles Lebende, Menschen und Tiere, in
der Umgebung der G. zu Stein erstarrt waren.
wobei die Einwirkung des alten und vielver
breiteten Sagenmotivs von ganzen durch Zauber
in Stein venvandelten Stadten und Volkern nicht
zu verkennen sein durfte. Die Zauberkraft bleibt
dem G.-Haupte auch noch nach der Abschneidung
in der Hand des Perseus und an der Brust der
Athena. Feste Beispiele sind die Versteinerung
des Atlas (Polyidos PLG HI* 632. Ovid. met. IV
631ff. Lucan. IX 654. Sen-. Aen. IV 246. Fulg.
mit. I 21 mit verschiedenen Varianten; vgl.
Wernicke o. Bd. n S. 2124), des Phineus oder
Agenor und seiner Mitkampfer, nach manchen
auch des Kepheus (Apollod. II 4, 3, 5. Tzetzes zu
Lycophr. 836. Ovid. met. V 177. Hyg. fab 64
Mythogr. Vat. I 73. Wernicke o. Bd. I S. 2156)
und des Polydektes und der Seriphier (Pind. Pyth
X 47. XII 12. Pherekyd. Apollod. II 4, 3 6
Ovid. met. V 242ff. Strab, X 5, 10 p. 487; wenn
hier die Meinung, die Steinigkeit der Insel selbst



iessf Gorgo Gorgo 1640

riihre von dieser Katastrophe her, als ironieche

Verdrehung der xcofupdovvteg bezeichnet wird, so

ist das eiiTlrrtuin des aufgekl&rten, mythologischer

Denkweise gegeniiber verstandnislosen Geographen,

vgl. Pind. Pyth. XK 12: ITeQoevs wioje zqItov

awaaev xaotyvtjxav [aeqos evaXiq, 2eQl<p<p XaoToi
ts fiotgav aywv). Eine mehrfach belegte tJber-

tragung des Motivs auch auf das pflanzliche Leben
liegt in der Sage vor, daB die Eoralle die Eigen-

aus dem Blnte Typhous entsprangen sein Befi.

Die Sage erseheint dann noch einmal bei Apol-
loiiios selbst (Argon. 151 Iff.; vgl. die Schol., die
hervorheben , dafi Pherekydes die Mythe noch
nicht hatte) und mehrfach bei TOmischen Dichtenv
(Ovid. met. IV 6I7ff. Sil. Ital. in 314ff. An-
spielung bei Claud. VHI 37 [= de IV. cons.

Honor.] sparsosgtte venenis Gorgoneos , . . iha-
lamos; bei Lucan. IX 619, 696 riihrt von dem

schaft, an der Luft hart zu werden, durch Beriih- 10 niedergegangenen giftigen Blntregen das verderb-
^ a— n. tT„.,„i — i._v. :^ licne jQima Lityeng }]er^ jQter und wahrschein-

lich im Wesen der G. wurzelnd (vgl. S. 1647>
ist die Dherlieferung bei Eurip. Ion 1003ff., daB-
Athena dem jungen Erichthonios zwei Bluts-
tropfen aus den Adern der G. gegeben habe, von
denen der eine Heilkraft besaB, der andere abr

todliches Gift wirkte. Dasselbe erzahlt in Bezug
auf Asklepios Apollod. Ill 10, 3, 9 mit dem Zu-
satz , dafi das Blut aus der linken Ader die-

rung mit dem G.-Haupt angenommen habe, in-

dem das Blut, durch die Kibisis hindurchsickernd,

den damnterliegenden Seetang benetzte (Aga-

tharch. vzsqI eqv&Qdg &aXdaat)g bei Phot. cod.

250. Ovid. met. IV 740ff. Nach Plin. n. h.

XXXVII 164 war Gorgonia ein ublicher Name
fur euralium). Seltener begegnen andere Ver-

wendungen des Motivs: daB Perseus sich im
Kampfe gegen das Andromeda drohende xr\jog

des Gorgoneions bedient und einen Teil von ihm 20 totende , das aus der rechten die heilende Kraft
versteinert (Lucian. de domo 22; dial. mar. 14,

3. Tzetz. zu Lycophr. 836. Nonn. Dionys. XXV
81); daB er ebenso Proitos, den Frevler an seinem
GroBvater Akrisios, bestraft (Ovid. met. V 237ff.)

;

daB er es im Kampf gegen die Bacchantinnen
braucht (Nonn. Dionys. XLVII 559). Naturlich
kann auch, nachdem Athena das Gorgoneion ihrem
Brustpanzer einverleibt hat, der Mythus die alte

Zauberkraft jeden Augenblick wieder aufleben

besaB. Wenn fur die danach genannten Toten-
erweckungen des Asklepios mit Hilfe des Ge-
sohenks Athenas als Gewahrsmanner Stesichoros r

der Verfasser der NavTtaxjixa, Panyassis, die Or-
phiker und Melesagoras zitiert werden, so darf

man diese zwar nicht ohne weiteres auch als

Zeugen fur die G.-Blutsage in Anspruch nehmen,
zumal der Katalog der Totenerweckungen gewifi

Interpolation ist, vgl. Wagner z. St., aber eine
lassen, und so befremdet nicht die im Tempel 30 gewisse Moglichkeit ist doch vorhanden. Durch-
der

9
A&t]vd 'Ircovata (zwischen Alalkomenai und

Koroneia) erzahlte Sage, daB einst die Priesterin

Iodama beim nachtlichen Erscheinen der GOttin
durch den Anblick der Medusa in Stein verwan-
delt worden sei (Paus. IX 34, 2). Indes liegt es

in der Tendenz der Wesensentwicklung Athenas
vom schreckenden Kricgsdamon zum waltenden
Hort friedlicher Kultur, daB der Mythus die bier

eroffnete Mdglichkeit nicht ausnutzt Erst die

sickernde Blutstropfen sind es endlich, die das
Entstehen der Koralle veranlassen (vgl. S. 1639).

10. Mittelalterliche Fortbildungen der
G.^Sage tcilt Roscher 109 und 126 (wo die

Quellen aufgefiihrt sind) zwei mit. Die eine
berichtet von einer Jungfrau auf der Insel Me-
giste an der lykischen Kuste, die bei Lebzeiten
alle Bemuhungen ihres Bewerbers zuriickweist,

nach ihrem Tode aber von ihm geschwangert wird
rOmischen Dichter (offenbar nach hellenistischen 40 und einen Sohn gebiert, dessen Haupt, auf Ge-
Mustern, die durch die wildpathetischen Gorgo-
neien der hellenistischen Zeit illustriert werden,

vgl. S. 1654) lieben es, bei der Schilderung der

Kampfe Athenas, besonders des Gigantenkanipfes,

den von ihr ausgehenden gorgonischen Schrecken

mit grellen Farben auszumalen. Mit Athena
erfafit auch die ein Teil ihres Wesens gewordene
(richtiger: gebliebene, vgl. S. 1641) G. die Kampfes-
wut, ihre Schlangenhaare strauben und baumen

heiB der Leiche abgeschnitten , von dem Vater
als Schreckmittel gegen seine Feinde mit dem
gleichen Erfolg geftihrt wird "wic das Haupt der
Medusa von Perseus, bis die neugierige Gattin
des Helden es aufstObert und voll Schreck in

den Meerbusen von Satalia wirft, wo es, nach
oben gewaitdt, Sturm, nach unten gewandt, Wind-
stille bringt. Die andere Sage, noch bis in die

Neuzeit unter den griechischen Schiffern des
sich und zischen dem Feind entgegen , das ent- 50 Schwarzen Meeres lebendig , zeigt die G. als
"Kiiii+a iTirrz, a-,,1 o ir*k\ o„t,,vr4- „^„^ +*+™j,v., Meeresgottinnen. die dem Schiffer als Ungetume

erscheinen und ihn, wenn er auf ihr Fragen nicht

die rechte Antwort gibt, ertranken, dem richtig

Antwortenden hingegen, in schOne Jungfrauen
verwandelt, sichere Fahrt bringen. Diese Sage
steht im Zusammenhang mit der von HoXixrtq
'0 tisqI ia>v roQyovwv ftvdog , im JTagraaaog H,
Athen 1878, erwiesenen spateren Identifizierung

der G. mit den Nereiden, die also eine Seite ihres

60 urspriinglichen Wesens, die Beziehung zum Meer^

hiillte Auge (vgl. S. 1635) schieBt seine totenden
Blicke. So hat Athena allein den Gigantenkampf
schnell und kurz mit Hilfe der G. entschieden
bei Lucan. IX 655ff. Ahnlich, aber bescheidener
ist ihre Eolle in Claudians Gigantomachia lllff.

(carm. min. 53). Vgl. ferner Sen. Agam. 530.

Sil. Ital. LX 442ff. 460ff. X 435. Stat. Theb. n
597. Vm 518. 762. XII 606; Ach. I 299. Iuv.

Xn 4. Claud. XXXV 25. 205. 225 (de raptu
Pros. II).

9. Blutstropfen. Die Sage, daB beim Fluge
dea siegreichen Perseus iiber Libyen Blutstropfen
vom G.-Haupt niedertraufelten, die sich in Gift-
schlangen verwandelten, so daB sich daher der
Keichtuia Libyens an Reptilien schreibt, ist nach
SchoL Nikani Ther, 11 von Apollonios von Eho-
do» m der 'Alei-avdetiag Hziats aufgebracht worden
im Oegeruatx ru AtusUaos, der diese Schlangen

zum wesentlichen Charakteristikum gemacht hat.

11. G. und Poseidon. Schon bei Hesiod.
Theog. 278f. ist die G. Medusa die Geliebte Po-
seidon s t

der mit ihr h ftalaxcp Xeip&vi xat av
foot slaQivototr (uber diese Ortlichkeit vgl. o.

S. 1633) sein Beilager halt tber die spater*
Umbilduug diesesMythus ist o. S. 16361 gehandelt.
Im Augenblick der Kfiprung der von Poseidon

geschw&ngerten Medusa entspringen aus ihrem
ilalse (Hesiod. Theog. 280. Strab. VIH 6, 21

p. 879, * Ovid. fast. Ill 456E Nonn. Dionys. XXXI
19ff.) oder auf dem normalen Wege (Lactant. fab.

Ovid. IV 17. Mythogr. Vat. II 112) oder aus

ihrem Blut (Mythogr. Vat. H 131. Ovid. met.

IV 784) das FlugelroB Pegasos, das Zeus' Blitz

und Donner tragt, und der groBe Chrysaor (vgl.

Jessen o. Bd. IH S. 2484. Hannig De Pegaso
= Bresl. phil. Abh. VHI 4. Lermann und Han-
nig in Roschers Myth. Lex. Ill 1727). Diese

^ugeherigkeit zu Poseidon, die nach Gruppe (vgl.

o. S. 1632) auch im Namen der Medusa ausge-

druckt sein soil, erklart sich aus der Beziehung

beider zum Meer; denn die G. sind ja Kinder der

alten Meerdamonen (o. S. 1634), und spater siud

sie ganz nnd gar mit den Nereiden zusammen-
geflossen (o. S. 1640). Auf noch altere Zusammen-
hange in den Zeiten theriomorpher Gottesvor-

stellungen weist die Tatsache, daB in einigen

Bildwerken G. gleich ihrem Geliebten, dem EoB-

gott, und ihrem Sohn, dem EoB Pegasos (und dem
Bofi Chrysaor?), in Rofigestalt gebildet ist (vgl.

Hannig a. a. O. 3, 6).

12. G. und Athena. In ein nahes Verhalt-

nis zu Athena riickt die G. durch die eben be-

sprochene Paarung init Poseidon, dem mmog,
dem in zahlreichen Kulten Athena mnla zur Seite

steht (vgl. Dttmmler o. Bd. II S. 2002. Gruppe
passim [s. Index]). Die Konsequenz hat der Mythus
gezogen, der Athena und G. als Eivalinnen ge-

radezu bezeichnet (vgl. o. S. 1636). Die Meinung
der Neueren neigt vielmehr dazu, eine ursprung-

liche Identitat der beiden spateren Feindinnen

anzunehmen (K. O. Miiller, Vtflcker, Eugen
v. Schmidt, s. Gadechens 397. Gruppe
1200) : Das G.-Haupt, mit dem Athena in unsern

fruhesten Berichten schon ihre Gegner schreckt,

sei urspriinglich ihr eigenes gewesen; so heifie

sie im eigentlichsten Sinn rogy&ittg und rogyo-

rpovr} (vom Stamme <pav-)\ erst spater, als ihr

auBeres und inneTes Wesen die echt hellenische

Wandlung zur Olympierin durchmachte, sei das

gorgonische, schreckdamonartige Wesen von ihr

abgelfist und ihr als ein Feindliches, zu tlber-

windendes entgegengestellt worden. Nicht ganz
belanglos scheint es, daB in einer, wenn auch
spaten und triiben Quelle, die Identitat geradezu

ausgesproehen ist, Palaeph, 31 xaXovai 8k Ksq-
vaXoi Tijr 'A&tjvav PoQytOf &U7tEQ xr\v "Aqte/hv

Ggaxe; /ukv Bev&w, Kprjisg 8e Aixzwav, Aaxs-
datftovtoi dk Ovmv; vgl. o. S. 1632. Zu einem
reineren Ausdruck als in der herrschenden argivi-

schen Sage kommt das femdliche Verhaltnis zwi-

schen Athena und G. in der seltenen Version, die

Athena zur G.-Toterin macht ; so verstand jeden-

falls schon Eurip. Ion 1478 das Beiwort Fogyo-
tpova-, die Grammatiker machten dann daraus

das sprachlich in dem postulierten Sinn korrek-

tere Jbgyoyovog , das im Orphischen Hymnus
XXXII 8 (und sonst, vgl. Stephanus Thes.)

vorliegt. Bezeugt ist die Version nur bei Eurip.

Ion 992ff., wo ihre Verbindung mit der rein atti-

schen Sage von den Erichthonios gegebenen Bluts-

tropfen (vgL S. 1640) auch fur jene Version die

Bodenstandigkeit in Attika wahrscheinlich macht
— zur Bestatignng dient CSris 81, wo Athenas
Sieg liber die G. in den ihr in der Panathenaen-

prozession dargebrachten Peplos gewebt ist —
;

ferner bei Apollod. II 4, 3, 8. Hyg. P. A. H
12, der Euhemeros zitiert, und Diodor. bibl. IH
70, wenn dort auch das von Athena getotete

Untier Aigis heiBt. Hinzu tritt eine Vase, dar-

stellend Athena im G.-Kampf. Trotz so seltener

Bezeugung scheint diese Version doch die ur-

sprunglichere , weil es natitrlicher ist, daB der

Sieger selbst im Besitze des Siegespreises, des

10 Gorgoneions, ist, als dafi er ihn von einem andern,

bei dem er nur die Helferrolle spielte, abge-

treten erhalt, wie es die argivische Sage dar-

stellt, die deutlich durch diesen lahmen Kom-
promiB sich mit dem sonstigen Sagenbestand ab-

zufinden gesucht hat. Tiber die spatere Umbil-
dung des feiudlichen Verhaltnisses zwischen G.

und Athena s. S. 1636. Umgekehrt halt die ganze
Athena-BeziehungderG.fttrjunge, attische, tenden-

zidse Erflndung Farnell The cults of the Greek
20 states I (Oxford 1896) 2871 Tiber die WirksamkeLt

des Gorgoneions in Athenas Besitz vgl. o. S. 1639.

13. G. und verwandte Wesen. Es liegt

in der Natur der Sache, daB zwischen der G.

und anderen gespenstischen Unholden eine ge-

wisse Familienahnlichkeit zu konstatieren ist. An
die Mormo und Empusa ermnert das hollische

Schreckgespenst G. (vgl. S. 1634 und Strab. I

2, 8 p. 19, bei dem q Fogya) xai d'EfpiaXtys xai

r\ MoQfioivxf] zusammen genannt sind), den Eri-

30 nyen werden sie durch die Verfolgung des Morders

Perseus genahert, und nach dem Muster der G.,

die er in seinen tPogxtdes fruher auf die Btthne

gebracht hatte , hat Aischylos die szenische Er-

scheinung der Erinyen gebildet (Ohoeph. 1048;

Eum. 48). In zweiter Linie werden ebenda die

Erinyen mit den Harpyien verglichen, und mit

diesen werden die G. zusammengeworfen bei Ari-

stoph. Pax 810 r<>Qy6veg oxpotpdyoi fiaTtSooxojioi

agjiviat. An die G. erinnern verschiedentlich die

40Mythen arkadischer Demeterkulte , der "Eqivvg

und Aovcia in Onkeion, der Mskaiva in Phiga-

leia, vgl. Kern o. Bd. IV S. 2733f. Am engsten

aber wurde nach Ausbildung der Sage von der

schonen G. die Verwandtschaft mit der Sky11a,

mit der sie das Verhaltnis zu Poseidon, die Ver-

wandlung und den gewaltsamen Tod, auch die

rationalistische Deutung (vgl. S. 1643) gemein

hat. So erklart sich ihre allerdings erst spate

Vermengung in Literatur und Bildwerken (vgl.

50 Gadechens 400). Die in dieser Weise wieder

betonte Beziehung der G. zum Meer diirfte die

Brucke zu ihrer spateren Identification mit den

Nereiden (ihren Basen nach der Hesiodischen Genea-

logie, vgl. Theog. 233) bilden, vgl. S. 1640.

IV. Deutungen.
1. Antike Deutungen. a) Einfache

Skepsis ohne Erklarungsversuche setzen dem
Gorgonenmythus entgegen: Plat. Phaedr. 229

D

(in der beruhmten Darlegung seines ablehnenden
60 Standpunktes gegeniiber den Mythendeutungs-

versuchen), Pint. Mor. 830D nnd besonders Stra-

bon, der I 2, 8 p. 19 die G. in einem Atem mit

Lamia, Ephikltes und Mormolyke als Mythns ab-

tut und ebenso I 2, 12 p. 22 nnd VTI 3, 6 p. 299

die Wohnung der G. ins Reich der Fabel verweist,

b) G. als KOnigin. Eine im e^entlichen

Sinne euhemeristische Deutung (vgl. J a cob y
o, Bd. VI S. 964) liegt bei Pans. IT21; 5ft nnd



ansfflhrlieher bei Eulg. mitol. 1 21 vor, der Theo-
cnidns (Theocritus die frflheren Herausgeber) als
Quelle nennt. Medusa oder G., die alteste Tochter
des libyschen Kflnigs Phorkos am tritonischen
See, war sehr reich durch Lhren wohl angebauten
Landbesitz (daher der Name G. von ystugyos) und
king (das bedeuten die Schlangen auf ihrem Haupt).
Nach dem Tode des Vaters selbst KoTngin ge-
worden, verlierfc sie Gut (Symbol: der Kopf) und

WJIgO 1D4*

Schaf mit giftigem, ttftendem Atem (oder eine-
ganze Gattung solcher Tiere), das, wenn es den
gewchnlich nach unten gerichteten Kopf (tcara*
pkhitov) hebe ur,d die niederhangende Stirnmahne
aus den Augen schiittelte, dnrch semen Blick
versteinerte. Von den Lenten des Marius zur
Zeit des Iugurthinischen Krieges aufgestcberk
tfltete es viele, bis auf Marius' Befehl berittene
Numider das Tier aus der Feme erlegten. Als
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f
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Atften. V 221BfiF. war die G. erne Art mldes wdcre nan possti; zur Eriauterung: ,DaB dT

1045 ' Uorgo Gorgo 1646

wie von Wahn nmflchelt, ihre Augen schliefit

nnd lachelt', Wilh. Busch Plisch nnd Plum,
in koniischer Umschreibung des auBersten Ent-
setzens). Ber Sieger Perseus mit seiner Schtitzerin

Athena ist die Tapferkeit (virtus) im Bunde mit
der Weisheit, die den Schrecken bezwingt. Auch
die Einzelphasen des Kampfes werden allegori-

siert. Pegasus ist der aus der Heldentat ge-

borene Ruhm, der den Quell der Musen zum
StrOmen bringt.

2. Moderne Beutungen. Bie alteren der

modernen Beutungen sind von Ga-dechens 397 f.

behandelt. Sie lassen sich in drei Klassen teilen,

denen wir die ernster zu nehmenden (Gadechens
und Roscher) anschlieBen:

a)PhysikalischeBeutungengaben:Yolcker
Schrecken des Ozeans. Hermann Meereswellen.

Eckermann Glutsymbol und Sonnenbrand. Hug
die drei Jahreszeiten der Oden, pflanzenleeren

hinzu. Gadechens bemft sich naeh dem Yor^-

gang des Due de Luynes eratens auf die Xhn*
fichkeit des furchtbaren G.-Ant^t?es mit dem
rxuiden, den Griechen grausig nnd gespenstisch
erscheinenden Mondgesicht, mit Bezngnahme auf
die oben (S. 1644) besprochene Stelle, zweitens
auf einige arabische und chiusinleche Bildwerke,
die Beziige sowohl auf den Mond als auf die G.
aufweisen sollen, drittens auf die Ahnlichkeit

10 des Mythus von der G.-Totung durch Perseus
mit dem von der Erlegung des Argos durch Her-
mes, viertens auf das Erscheinen des Gorgoneions
im Triskeles, in Zodiakalbildern und auf dem
Avers von Miinzen, deren Revers einen Lowen
zeigt (worin nicht mit Unrecht Six 91 und Furt-
w angler 1726 eher eine Beziehung auf die Sonne
sehen). Alle dies e Argumente sind von Roscher
5ff. iiberzeugend widerlegt; das erste und dritte

mit Hinweis darauf, daB den Ahnlichkeiten in
libyschen Wiiste. Otto vulkanische Eruptionen. 20 einigen Zttgen starke Bifferenzen in wesentlichen

b) Zoologische Beutungen im Stil des Punkten entgegenstehen, das zweite und vierte

Alexander von Myndos sind noch nicht ausge-

storben. Nachdem Bflttiger im Gorgoneion
einen Skalp hatte sehen wollen, indem er annahm,
dafi griechische Abenteurer im Westen die Sitte

des Skalpierens kennen gelernt hatten, daehte
zuerst Facius an Affen, was Levezow erwei-

terte, indem er in einer des Palaiphatos wurdigen
Weise den ganzen Perseus-Gorgonenmythus in

mit der Bemerkung, daB es sich da um Bild-

werke handelt, deren Beutung einerseits keines-

wegs sicher steht, und die andererseits viel zu

Jung sind, um iiber das urspriingliche Wesen der

G. ein vertrauenswurdiges Zeugnis liefern zu
kGnnen, wahrend das altere Material, Kunst und
Literatur, nichts von dieser Beziehung weiB.

Immerhin diirfte von Gadechens' Nachweisungen
einen Kampf mit Anthropoiden aufloste , wobei 30 dieses bestehen bleiben, daB man in spatantiker,
er die Tatsache, daB bei einigen Gorgoneien ein zum Synkretismus geneigter Zeit hier und da dem
leichter Bartwuchs angedeutet ist, in seinem n *— -"-- 1 '~~~1-- T1 - J— *- —
Sinne miBbrauchte. Ben Schlufistein zu diesem
Gebaude zu finden war aber dem Zoologen Zell
aufbehalten, der in seinem Buche ,Riesen der

Tierwelt', Berlin 1910, S. 193 entdeckt hat, daB
der Name Gorilla nur durch einen Schreibiehler

aus G. entstanden ist. Also war die G., ebenso
ubrigens wie Polyphemos der Kyklop, ein Gorilla

;

Gorgoneion eine lunarische Bedeutung gegeben
hat, bewogen durch die Ahnlichkeiten, die zwar
fiber das urspriingliche Wesen nichts aussagen
konnen, aber doch bestehen und die Orphiker
zum allegorischen Gebrauch des Wortes Gorgo-
neion fur Mond veranlafit haben (S. 1644).

e) G. als Gewitterwolke. Biese Beutung,
die schon Quint. Smjrn. XIV 454ff. anzudeuten

vivat sequens ! So wenig wie diese Hirngespinste 40 scheint, Tzetz. zu Lykophr. 17 ausspricht (vgl. S ix
bedarf die Beutung von Elworthy einer Wider- 92), ist in neuerer'Zeit von Lauer, Schwartz
legung, der (Folklore XIY 2 12ff.

;
Nachtrage ebd.

XVT 350) alien Ernstes das Geschlecht der Tinten-
fische, speziell den Oktopus, zu Ahnen der G.
macht. Nicht viel besser ist Ridgeways Ge-
danke (Journ. he^ll. stud. XX S. XLIY), daB das
Gorgoneion ursprunglich nichts als der Ziegenkopf
des Ziegenfelles aiyig gewesen sei.

c) Personifikation einer Idee ist die G.

und Bilthey aufgestellt, sodann von Roscher
in seiner Monographie iiber die G. (abgekiirzt in

seinem Myth. Lex. I 1699ff.) ausfuhrlich begriindet

worden. Ber Gang seines Beweises, in dem er in

erheblichem Umfange mythisch-symbolische Yor-
stellungen der stammverwandten Yolker heran-

zieht, ist folgender: mit dem Wohnen der G.

im Westen und ihrer Abstammung von Meergott-
nach K. O. Miiller, der in ihr nur den ,auf den 50 heiten wird die Tatsache verbunden, daB fur den
hochsten Grad getriebenen Ausdruck von Zorn,

Wut und Hohn auf eine karikaturm&fiige Weise'
erblickte. Ahnlich allgemein war Prellers erste

Beutung (in der 1. Aufl. der Griech. Mythologie),
der sie als ,Schrecknisse des urweltlichen Grauens*
ansah, wahrend Wilh. Furtwangler sie als Sjtii-

bolisierung der ,Erstarrung des Lebenslaufes in

der Natur' oder der ,vom Wasser kommenden,
aber gebundenen Lebenskraft' fassen wollte.

Griechen in der Regel die Sturm- und Gewitter-
wolken im Westen aus dem Meere emporsteigen.
Gleich den himmlischen Ungeheuern und Gott-
heiten, durch deren Kampf unter Entladung
furchtbarster Kraft und Wut in Blitz und Bonner
die Gewitter entstehen, sind auch die G. mit
gewaltiger Kraft ausgerustet, und ihr Angesicht
ist das Symbol der furchtbarsten Wut Ein
Bild der betaubenden und starren Schrecken ver-

d) G. als Mondgesicht. Sehr vielfach ist 60 ursachenden Gewalt von Blitz und Bonner ist

das Gorgoneion als Mondgesicht aufgefaBt worden.
Als seine Vorganger nennt Gadechens, der
Hauptvertreter dieserAnsicht ,Boettiger,Beule,
Minervini, Cavedoni, Schwenck, Stackel-
berg, Streber, Panofka, Avellino, K. Fr.

Hermann, Preller(2. Aufl. der Griech. Mythol.),
Rnckert, Fischer, Gerhard, BucdeLuynes.
Roscher fugt Jahn, Wieseler mid r. Hahn

die Kraft der G. , jeden, den sie anblickt, zu

versteinern, wobei die Verwandtschaft von Blick

und Blitz, und die verbreitete Auffassung des

Blitzes als des leuchtenden Blickes eines Gottes
oder Ungeheuers bemerkenswert ist. So wird
auch die Ausstattung der G. mit Schlangen, die

nach verschiedenen Seiten mit Gewittererschei-

nungen in Beziehung gesetzt werden, bedeutungs-



volt Die ehemen Arm* und Haare der G. lassen dem S. 1640 mitgeteilten Schiffermsrehen. Eo-
elwnsowoU an den Bktzglanz des Erzes me an achers Ansicht ist ziemlich allgemein (vgl. z. B.
seine Knit -mid Harte denken Die Schweins- Bmnn Griech. Gotterideale 54. Gruppe passim)
hauet der G. finden erne ParaUele in dem oft angenommen worden, und allerdings kann gegen-
gebrauchten Vergleich des Blitzes mit emem uber der Fttlle dervonRoscher vor|ebrachtenBe-
weiflgkmenden Eberzahn. Das tochtbare Briil- weise, die sich gegenseitig stiitzen, die enge Bezie-
len der G.-Schwestern beim Tode der Medusa hungderG. zum Gewitte?kaum in Abredlgestellt
erhalt eine entspreehende Beleuchtung durch den werden. Indes muB stets der Grundgedanke festge-
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igyov beim Heiligtum des Kephisos in der Nahe
von Argos; denn, wie Furtwangler 1704richtig
bemerkt, ,kumraert sich die Volkssage wenig urn
Stilgeschichte', die Bezeichnung ,Kyklopenwerk'
braucbt also auf keinen bestimmten Stil zu weisen,

sondern heifit in einem Lande, in dem zahlreiche

,kyklopische' Werke in die Zeiten hochentwickelter
kiinstlerischer Kultur hineinragen, weiter nichts
als ,archaisch'. Aus demselben Grande ist es

uorgo 105V

Paus. I 23, 7. II 27, 2. IH 18, 11 — sondern ist

auch in einem sehr beruhmten und oft benutzten
und modifizierten Gemalde aus dem Ausgang des
5. Jhdts. geschildert gewesen, in dem Medusa, als

schtfnes, hilfloses Madchen dargestellt, nicht ge-
kopft, sondern symbolisch nur der Locken beraubt
wird, vgL o, S. 1635; abgewandt schaut Perseus
in den Spiegelschild, den die hinter ihm stehende
(auch auf den meisten alteren Darstellungen an-

aber auch unangebracht, von dem hflchst proble- 10 wesende) Athena ihm hinhalt. Vgl. Loschcke
matisehen solaren Charakter des Gorgoneions aus-

gehend (vgl. o. S. 1645f.) eine Brticke engster
Beziehung zur mythischen Heimat der Kyklo-
pen, dem Lichtland Lykien des Sonnengottes, zu
schlagen, wie Furtwangler tut. Ebenso ist

es gewagt, wegen des verhaltnisniafiig spiiten

Erscheinens des Gorgoneions in der Kunst die

altesten Berichte, die von solchen Darstellungen
sprechen, zu diskreditieren, d. h. die Homerstellen

Die Enthauptung der Medusa, Festschr. zur Feier
des 50jahr. Doktorjubil. von H. v. Brunn , Bonn
1893. Als beliebte pantomimische Szene wird der
G.-Kampf bei Lucian de salt. 44 aufgefuhrt.

2. Flucht und Verfolgung des Perseus
waren auf dem Schild des Herakles, den Pseudo-
Hesiod beschreibt (Scut. 21Gff.), und auf der Ky-
pseloslade (Paus. V 18, 3) dargestellt. Perseus,
gewohnlich mit der das Medusenhaupt bergenden

II. XI 36 und V 741 fur jiingere Einschiebsel zu 20 Kibisis und der Harpe, manchmal mit Fliigel-
erklaren (so Furtwangler 1702f., gegen ihn
z, B. Gruppe 1201, 5); auch darf man aus
dem Schweigen Hesiods (Theog. 270ff.) uber das
AuBere der G. ebensowenig auf seine Unbekannt-
schaft mit den bezuglichen Mythen schliefien,

wie ihr Beiiager mit Poseidon nichts fiir ihre
SchOnheit (in Hesiodischer Vorstellung) beweist.
Die nachstdem Jilteste Stelle, Hes. Scut. 230if.

(vgl o. S. 1635), hat bereits die uns in zahl-

schuhen und Hadeslielm ausgeriistet, sitzt bis-

weilea auf dem eben geborencn Pegasos, und
oiters ist Hermes anwesend, zur Flucht antrei-

bend, seltener Athena. Sehr oft ist die zusam-
mensinkende oder schon zusammengesunkene Me-
dusa mit auf dem Bild, dessen Hauptfiguren die

verfolgenden G.-Schwestern bilden. Nur aus der
Kunst ist uns die Existenz einer Version bekannt,
nach der die G.-Schwestern zu Poseidon, dem Ge-

reichen Typen bekannten archaischen Gorgoneien 30 liebten der Medusa, gingen, urn ihm ihre Er-
vor Augen. Ebenso habeu wir zu den Aischy- mordung zu melden. Die weitaus iiberwiegende
leischen Schilderungen ein reichhaltiges, jeden Zug
bestatigendes Bildennaterial zur Verfugung.

II. Ganzfigurige Darstellungen folgen
zwar erst dem ursprunglich fiir sich vorhandenen
Gorgoneion , sind aber in der archaischen Periode
aufierordentlich haufig, wahrend in der spateren
Zeit nur einzelne Szenen beliebt bleiben. Die
haufigste Verwendung der G. in der archaischen

Mehrzahl dieser Darstellungen ist archaisch, ganz
vereinzelt sind die Beispiele, die das Fratzenhafte
der G.-Schwestern ins Schone iibersetzt zeigen,

da ja auch der literarische Mythus nur einmal eine

Andeutung gibt, daB die Schwestern den VeTede-
lungsprozeB der Medusa mitmachten (s. S. 1643).

Das Gorgoneion konnte Kunst, Kunsthandwerk
und Volksglaube nicht missen, daher begleitete

Kunst ist die zu rein dekorativem Zwecke. Gern 40 es sie auf alien Wegen ; die Schwestern waren
erscheint eine G. zur Fallung eines etwa qua- —n—i—«-i- --j •< j- <-- -- "-• i--

dratischen Feldes; nicht selten finden sich in
solchem Sinne auch HaLbflguren oder Brustbilder,
namentlich auf chalkidischen BronzegefaBen. Da-
neben ist schon friih die tektonische Verwendung
an allerlei Geraten nicht selten, zu FuBen. Hen-
keln, Akroterien u. dgl. Daneben treten sehr
friih die G. in den verschiedensten mythischen
Szenen auf, die von Gadeehens 407if. bespro-

entbehrlich und verschwanden in einer Zeit, die

das Fratzenwesen verbannte.

3. Beschreibung. Die typische Erschei-

nung der G.-Schwestern ist die einer heftig eilen-

den weiblichen Figur mit tief heTabgebeugtem
Knie, so daB sie fast kniend erscheint, und stets

en face gezeigter G.-Fratze, gewOhnlich einen Arm
gesenkt und einen erhoben. Die Flugel fehlen

nur in ganz seltenen Fallen ; die altionischen
chen und mit reichlichen Beispielen belegt sind, 50 Bildwerke zeigen meist vier Flugel, viele Dar-
unter Hinzunahme derer, die ohne die Darstellung
der G. selbst auf andere Episoden des Mythus
Bezug haben (Vorbereitungen zum G.-Kampf,
Perseus bei den Graien und Nymphen, besonders
den Ketoskampf usw. Vgl. Perseus). Unter
Beiseitelassung dieser Parerga seien hier die Haupt-
szenen mit G.-Darstellungen genannt.

1. Totung der Medusa. Die auf der beriihm-
ten Metope von Selinus dargestellte Szene begegnet

stellungen auch Fufiflugel. Schlangen als Attri-

but (urn den Giirtel oder in den Handen) wer-
den friiher beigegeben als Schlangenhaare ; in den
altesten Darstellungen fehlen sie noch vOllig.

Beziiglich der Gewandung scheidet Furtwangler
die G. der kleinasiatisch-ionischen und der chal-

kidischen Kunst, die die Damonen im weiblich-

langen Gewande zeigt, von denen der peloponne-
sischen, attischen und sizilischen Kunst, die ihnen

nicht nur auf einer groBen Zahl archaischer Bild- 60 den kurzen Chiton gibt, welcher ihrem Wesen
werke sehr verschiedener Art — auf denen ofters
Pegasos und Chrysaor aus dem Halse der Me-
dusa steigen ; der kleine Pegasos unter Medusas
Arm auf der Metope ist singular ; boiotische Gem-
men und Reliefvasen zeigen die Medusa selbst in
Rofigestalt, vgl. Han nig De Pegaso 23—26; oft
ist die Darstellung der eben getoteten Medusa
mit der Verfolgung des Perseus verbunden; vgl.

als Damonen der Verfolgung angemessener war.

Natiirlieh diirfen die Grenzen nicht allzu scharf

gezogen werden. VgL Furtwangler 1709ff.

III. Das Gorgoneion. 1. Zweck und
Verbreitung. Das Gorgoneion verdankt seine

aufierordentliche Haufigkeit dem apotropaischen
Zweck, den es, als Sinnbild der widerwartigsten,
abschreckendsten, erstarrendes Entsetzen hervor-



rufenden Hafilichkeit, besser als irgend ein an- Steine, Elfenbein, Bernstein, Perlrautter, Glas
deres Symbol zu erfallen vermochte. Die unge- (Elaschen ; Medaillons, die den Boden von Trink-
heure Verbreitung des Glaubens an den bosen gefafien gebildet haben dtixften). Vgl. 0. J ahn
Black and an die Moglichkeit, dutch den hochst- Uber den Aberglauben des bOsen Slicks (Berichte
gesteigerten, tibertriebensten Ausdruck des Hohnes d. sachs. Gesellsch. d. Wissensch. VII 1855),
und der Wut, wie er im Gorgoneion lag, jeden Gadechens 421if. Roscher 59f.
bosen damonischen Eindruck zu brechen, ver- 2. Entwicklung. Der fortgesetzte Gebrauch,
bunden mit der unbegrenzten ornamentalen An- der vom 7. Jhdt. ab ununterbrochen bis zum Aus-
passungsfahigkeit, die dem Eund des Fratzenge- gang des Altertums vom G.-Symbol gemacht
sichtes eignete, erklaren den uniibersehbaren und lOwurde, batte zur Folge, daB dieses Symbol in
gar nicht zu umgrenzenden Gebrauch, der von liickenloser Folge den Verlauf der griechischen
diesem Symbol vom Beginn bis zum Ausgang des Kunstentwicklung mitmachen muBte, wenngleich
Altertums gemacht wurde, so daB die Worte seine apotropaische Bedeutung ein otters zu kon-
Gadecbens': ,die griechisch-romiscbe Kunst hat statierendes Festhalten an schon veralteten For-
uns keinen figiirlichen Schmuck so haufig uber- men und ein Hineinragen derselben in eine fort-
liefert wie das Medusenhaupt* (Das Medusenhaupt geschrittenere Umgebung bedingte, und daB von
von Blariacum 12) keine TJbertreibung bedeuten. den Millionen vorhanden gewesener Gorgoneien
Es ist bezeichnend, daB rogyetov Appellativum einige Tausend uns erhalten geblieben sind, die
fur jedes grausige Antlitz wurde, besonders ftir uns den EntwicklungsprozeB zu verfolgen ge-
die auch apotropaisch verwendeten tragischen 20 statten. Es lohnt sich, die ersten drei und den
Masken (Etym. M. s. yoQysta. Schol. Plat. 464B. letzten der Schlufisatze Levezows (233) zu wie*
Poll. Onomast X 167). Das Gorgoneion ist fiber- derholen: ,dafi kein griechisches Kunstideal vom
all angebracht worden, wo es einen Schutz gegen ersten rohesten Anfange der beginnenden Kunst
irgendwelche Angriffe aufzurichten gait; in erster bis zu ihrer Vollendung eine langere Stufenreihe
Linie also an Gegenstanden, deren Bestimmung es von allmahlicher, ja schrittweise sich fortsetzen-
war, den Menschen zu scbiitzen, also Mauer, Tor der Entwicklung tiberstiegen hat und daher kei-
und Tiir, aller Art Gebauden, Sehilden, Eelmen, nem eine grofiere Mannigfaltigkeit von Darstel-
Harnischen, Beinschienen , Streitwagen, Schiffen, lungsformen zuteil geworden ist, als dem G.-
Pferdeschmuckstucken

; sodann an alien erdenk- Ideal iiberhaupt und dem der Medusa insbeson-
lichen Geraten: Lampen, Kandelabern, Stiihlen, 30 dere. DaB auch von keinem anderen Ideal die
Trinkgefafien aller Art (zur Ftillung des inneren Entwicklungsgeschichte in zahlreicheren Doku-
Eunds ein er Schale eignete sich das Medusenhaupt menten so deutlich vor Augen liegt, als schon
vorztiglich), Flaschen, Henkeln von Gefafien usw. gegenwartig von ebendemselben. DaB sich in
Besonders beliebt sind Gorgoneien auf Gemmen, dieser Entwicklung, wenngleich nur eines unter-
Intagli sowohl wie Kameen, die jedenfalls vielfach geordneten Ideals, zugleich der ganze Gang und
als Amulete gebraucht wurden, was auf einigen der ganze eigentiimliche Geist der griechischen
durch Beischriften erwiesen wird. Doch erscheint Kunst, und was umsomehr Wert gibt, ohne
auf Gemmen die G. erst spat, und zwar durch- sichtbare Beihilfe irgend eines anderen fremden
weg nur der schone Typus, oft im Profil. Ferner Einflusses, offenbart, von den ersten rohen Ver-
zahlt, wieder wegen seines Runds und seiner 40 suchen cyklopischer Mechanik bis zum hochsten
heilsamen Kraft, das G, zu den gebrauchlichsten Gipfel der Vollendung freier hellenischer Kunst.
Munztypen. Six' Index: (99f.) nennt nicht weniger DaB endlich selbst das HaBlichste, ja Greuel-
als 65 Lander oder Staaten und 16 Dynasten, hafteste in Idee und Form, wenn es sich nicht
welche dieses Munzbild brauchten, Besonders ganz aus dem Kunstkreise abweisen oder ver-
heimisch ist das Gorgoneion auf den Miinzen barmen lieB, dem sich unaufhaltsam fort aus-
von Athen. Endlich sind Mosaiken und Wand- bildenden Schonheitssinne der Griechen und seinen
gemalde zu nennen (das berflhmteste aus Stabiae, Forderungen dennoch in dem Grade unterwerfen
von Brunn 57f. besprochen), zu denen schlieB- mufite, um wenigstens so viel als moglich ge-
lich auch die zahlreichen Darstellungen des Me- mildert, ja wie bei unserem Gegenstande der Fall,
dusenhauptes im Perseusmythus (z. B. Athena 50 sogar mSglichst veredelt und verschOnert , ohne
zeigt Perseus das G.-Haupt im Brunnen oder doch das Charakteristische seiner Grundidee da-
Spiegel oder zeichnet es in den Sand ; Perseus durch ganz einzubuBen, ein Gegenstand des leb-
ernfach mit dem Gorgoneion in der Hand ; Per- haftesten menschlichen Anteils, selbst hohen tragi-
sens versteint mit dem Gorgoneion das Ketos oder schen Mitgefuhls und der gerechtesten Bewunde-
Polydektes

;
Perseus zeigt Andromeda das Gor- rung seiner ibm verliehenen Kunstvollkommenheit

goneion im Brunnen; Perseus schreckt die Sa- werden konnte'. Man versaume nicht, Brunns
t>Tn

;
Perseus uberTeicht das Gorgoneion Athena Behandlung der Medusa (Griech. Gotterideale

usw. Vgl. Gadechens 410ff.) und an Bildem 53ff.) zu lesen, obschon darin die Auffassung der
der Athena kommen. Das Material, in dem wir Medusa (?) Ludovisi entschieden verfehlt ist Die
Gorgoneien aus dem Altertum iiberkommen haben, 60 folgende t^bersicht schliefit sich in der Eintei-
1st somit: Marmor (ganze Kopfe, Masken, Beliefs), lung an Furtwangler 1706ff. Die reichhaltig-
Bronze (K6pfe, Masken, ornamental oder tekto- ste Materialsammlung iindet man bei Sis
msch an aUen mOglichen Gegenstanden, Mtinzen), a) Der archaische Typus zeigt in den
Gold und Silber (Masken, Schmnckstflcke , Mun- altesten Eiemplaren (bei denen es zum Teil zwei-
2ei0' Terracotta (KOpfe und Masken selbstandig felhaft sein kann, ob sie speziell G.-Haupter dar-
mid Mnfiger in architektonischer Verwendung stellen sollen, vgi Furtwangler 1707f.) durch-
ajs Stmmegel, Antefixe usw., ornamental an Ge- gehend das durch das obligate Eund in die Breite
Kfien usw,), Ton (Vasen, besonders Schalen), edle gezerrte Gesicbt mit medriger, oft vertikal ge-

falteter Stirn, weitaufgerissenen Augen, breitee-
driickter (,geplatschter( schreiben die alteren Be-
handler einmiitig) Nase, in die Breite gezogenem
Mund mit tierischen Eckzahnen oben und unten
und gebleckter Zunge. Sehr bald beginnen in

Anpassung an die umgebende KTeislinie die Mund-
winkel sich nach oben zu Ziehen, woraus der

widerwartig lachelnde Ausdruck dermeisten archai-

schen Gorgoneien resultiert. Sehr viele Gorgo-

neien zeigen nicht nur oben und an den Seiten 10 haufigsten erscheint das Gorgoneion in dieser

durch Ubertreibung zur widerwartigen Fratze ver-
zerrt, sondern gemildert und dadurcb mensch-
lichere Zuge hergestellt werden. Insbesondere
wird dem Munde die natarliche horizontale Kich-
tung wiedergegeben, die Augen hGren auf zu
glotzen, das Haar wird glatt gescheitelt. Zu-
weilen beginnt es sich zu straiiben, wie es haufig
im schonen Typus begegnet Die Schlangen sind
seiten; oft schon um das Haupt geknotet. Am

dichte oder (je nach dem Charakter des Mate-
rials) wulstige Behaarung (die freilich in ge-

wissen Fallen, z. B. auf Miinzen natiirliche enge
Grenzen erhalt), sondern auch einen mehr oder
weniger starken Bart, der selbst auf Exemplaren
des schonen Stils bisweilen noch angedeutet ist

(z. B. auf dem von Blariacum, vgl. Gadechens1

Monographic tiber dasselbe). Von den Erkla-
mngsversuchen far diese Erscheinung ist der von

Epoche an den Athenabildern dieser Zeit, die selbst
in den zahlreichen spaten Bepliken die Charakte-
ristika des mittleren Typus nicht ganz verloren
haben. Im iibrigen tritt es, gemessen an der
veTgangenen und an der Folgezeit. quantitativ zu-

riick. Der Grund durfte sein, daB es in der nur
gemilderten Form des archaischen verzerrten Ty-
pus dem Geist der Zeit widerstrebte , die noch
nicht den erlosenden Ausweg des entschiedenen

Furtwangler 1707 am ansprechendsten, welcher 20 Bruchs mit dem Fratzenwesen und der Hinwen-
das Gorgoneion von einer ursprunglich mann-
lichen Damonenfratze stammen Ia6t, wahrend
Gadechens (422; Med.-H. v. Blar. 8) eine Bei-
mischung androgynischen Wesens zur Erhohung
des Widrigen annimmt; tiber Levezows Affen-

theorie vgl. o. S. 1645. Eine seltene Beigabe
sind kurze Horner tiber der Stirn, die Furt-
wangler 1709 fur echt griechisch erklart, wah-
rend er die ebenfalls zuweilen erscheinenden Tier-

dung zur schonen Bildung gefunden hatte.

c) Der schOne Typus verbannt voliig jeg-

liche Verzernmg. Die Charakterisierung als G.
wird einzig durch den Ausdruck des schonen Ge-
sichts gegeben, dem als unterstiitzende , nicht
wesentliche ELemente (sie fehlen bisweilen ganz)
die Attribute der Schlangen und noch spater der
Flugel auf dem Kopf beigegeben werden. In der
ersten Zeit dieser Bildung sind die Gorgoneien

ohrenagyptisch-phoinikischemEinnuBzuschreiben30 (gemaB dem Gang der Kunstentwicklung) ruhig
will. Ein anfanglich fehlendes, sich mit lokal ™-i~-- '— •* m--A—----i —

-
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verschiedener Schnelligkeit durchsetzendes und
schlieBHch kanonisch werdendes Attribut sind die
Schlangen, die teils das Haupt umwinden, teils

sich zwischen die Haare mengen oder sie ver-

treten (vgl. o. S. 1635). Innerhalb des archai-

schen Typus scheidet Furtwangler 1713ff. noch
folgende Unterarten : 1. einen ,breiten, vollen und
fieischigen' Typus, der fast ganz auf das Schlangen-

schon (mit Furtwanglers Terminus 1721ff.).

Beibehalten wird zunachst die dem Eund sich

nahernde breite Form des Gesichts, bald aber
vielfach fallen gelassen. Den gorgonischen Aus-
druck legen die Kunstler in die weit geoffheten,

starren, kalteu Augen, denen gestraubte Haare
und oft Schlangen und Flugel sekundieren. Das
beriihmteste und schtfnste Exemplar dieses Typus
ist die Medusa Rondanini in Munchen. War hier

motiv verzichtet und vorwiegend ,in Kleinasien, 40 die Bewegungsfreiheit fur den Kunstler noch nicht
bei den Chalkidiern, in Attika und Korinth, und sonderlich grofi, so wurde sie fast unermefilich
durch die Chalkidier auch im Westen in Sizilien

und Italien
1 heimisch, also ionisch ist. Der Aus-

druck schwankt zwischen einem weichlich-matten
und kraftvoll-wilden Charakter. Zahlreiche schwa-
chere Esemplare wirken konventionell. 2. Ein
nur in einem Exemplar yorhandener Typus (Mar-
morakroterion von Sparta, Furtwangler 1716)
schildert durch Anwendung sehnig-magerer For-

mit dem Eintritt in die hellenistische, pathetische
Kunstepoche. DieseT gehort die Ausbildung des

pathetischen Typus, der in der Medusa nicht
mehr das grauenerregende, peinigende, sondern
das gepeinigte, gemiBhandelte Wesen der modi-
fizierten Sage (vgl. o. S. 1636) bildete und in

dem Beschauer die Qualen des Mitleidens weckte.
Die zahllosen erhaltenen Gorgoneien dieses Typus

men, emporgestraubte, archaisch stilisierte Haare 50 durchlaufen die ganze Stufenleiter der Gefuhle
undHOrner, unter Verzicht aufBart und Schlangen,
entsetzliche, durchaus mannlich wirkende, teuf-

lische Wut und Kraft. 3. Ein in Cypern und
lonien, besonders im nflrdlichen Kleinasien, Aio-
Hen und weiter nordwarts, westlich in Tarent
auftretender Typus ist durch reichlichste Aus-
ntitzung des Schlangenmotivs charakterisiert. Sie

umgeben, ausstrahlend oder umwindend, das ganze
Gesicht und illustrieren das Pindarische notxilov
xdga SgaxovTcor <p6fiatai (Pjth. X 47).

b) Der mittlere Typus, der zeitlich etwa
durch die J. 450 und 400 zu umgrenzen ist,

leitet dergestalt von der archaischen Teufelsfratze
zu den schenen Kflpfen der dritten Periode uber,
daB zwar die wesentlichen Merkmale des archai-
schen FTatzengesichts, die Kundform, der breite
Mund, die Stirnfalten und sogar die gebleckte
Zunge meistens beibehalten, aber nicht mehr

vom schrecklichsten. korperlichen Schmerz einer

wilden und kraftvollen Natur bis zur zarten Weh-
mut eines psychenhaften Madchenkopfchens. An-
dere reizen durch den damonischen Kontrast eines

leidenschaftdurchwuhlten
,
grausam wilden oder

zynischen, sich und den Betrachter zerqualenden
Geistes mit der edlen Schonheit der ebenmaBig-
sten Gesichtsbildung. Ein gemeinsames Merk-
mal dieser Gorgoneien ist das Aufgeben der bis-

60 her obligaten Vorderansicht zugunsten einer der
pathetischen Wirkung entgegenkommenden Drei-

viertelansicht. Gemmen zeigen haufig Profile.

Von den AusdrucksmOglichkeiten, die das wilde

Haar, Schlangen und Flugel boten, ward der

ausgiebigste Gebrauch gemacht Eine nicht ge-

ringe Zahl genialer SchOpfungen dieser Periode
sind wir so glftcklich zu besitzen. DaB eine An-
zahl schoner Eiemplare die TTmbildung der G.
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jzumMeerwesen zum Ausdruck bringt, sei mit Eflck-

blick auf S. 1640 noch bemerkt. Vgl.. Brunn 37.
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2) Tochter des spartanischen KOnigs Kleome-

nes, Gattin des Leonidas, Herodot. V 48. VII

U05. Sie ist das erste Beispiel der klugen, tat- 30
kraftigen spartanischen Frau. Diren Vater warnte

sie vor den TTberredungskunsten des Milesiers

Aristagoras; spater als Damaratos durch eine

geheimnisvolle Botschaft den Spartanern den

nahen Angriff des Xerxes offenbarte, soil sie zur

Entzifferung des Schreibens den Weg gewiesen

haben, Herodot. V 51. VII 239. Nach einem von

ihr uberlieferten Ausspruch kflnnte man glauben,

daB sie nach dero Tode des Leonidas wieder ge-

heiratet habe. Plut. apophth, 225 A. 240 E. 40
Andere Worte von ihr ebd. p. 227 E. 240 D. E.

8) Spartanerin, auf einer Inschrift CIG
1497. [Niese.]

4) s. Sappho.
Gorgobina, Stadt der Boier, welche sich in

Noricum den Helvetiern angeschlossen hatten und
mit diesen nach Gallien gewandert waren, wo
ihnen Caesar erlaubte, sich im Gebiet der Aduer
anzusiedeln (s. Boii Nr. 1 Bd. Ill S. 632). Caes.

b. G. VII 9 Vercingetorix rurmts in BUuriges 50
exercitum reducit atque inde profectus Gorgo-

binam (var, Oortonam, falscb die Lesart Ger-

goviam), Boiorum oppidum, quos ibi Helvetico

proelio victos Caesar conlocaverat Haeduisque
aMrihutrat, oppugnare instituit. Die Lage ist

nicht sicher bestimmbar. Desjardins Ge'ogr.

de la Gaule II 478. Holder Altkelt. Sprachsch.

s. v. Zur Deutung des Namens vgl. Gluck
Keltische Namen 109. . [Ihm.]

Gorgodylene , Strab. XI 527, falsche Lesart 60
statt Gordyene. [Baumgartner.]

Gorgoleon aus Lakedaimon. Er fallt als Po-
lemarch gegen Pelopidas bei Tegyra im J. 374,
Pint Pelop. 17. Curtius Griech. Gesch. His
290. [Kirchner.]

GtorgOB (heute Gorgon a). 1) Kleine bis 255 m
aus dem Tyn-henischen Meer aufragende Felsen-
insel, ca. 85 km Ton der Kttste bei Livorno ent-

fernt, erscheint ztra&chstbei Mela II 122 undPlin.
n. h, III 81 unter dem Namen Urgo. Ptolem. Ill

1, 69, und zwar uur der Cod. Paris., verzeichnet
sie als rogyowi zwischen Al&dkr] wad. Kangagia,
Steph. Byz. unter dem Namen *Ogy&v\ Eutil.

Nam. I 515 nennt die Insel Gorgon, Gregor. I
regist. I 50. VS. 17 und Geogr. Eav. V 27 bereits

Gorgona. Auf derselben waren zur Zeit, als

Eutilius vorbeifuhr (416 n. Chr.), MOnche ange-
siedelt, deren Weltabgeschiedenheit dem heidni-

schen Dichter bissige Worte entlockt. Zur Zeit

Gregors I. waren die Zustande in den Monasteria
auf G. so reformbediirffcig , daB der Papst ein-

schreiten muBte (Gregor. reg. a. O.). Nach der

Acta S. Iuliae (Acta Sanct. 22. Mai) ist der

Leichnam der Martyrerin von den Mtfnchen auf

G. bestattet worden; vgl. L. M. Hartmann in

der Ausgabe der Epist. Gregor. (Mon. Germ.) I

285. Giulj Descr. delle tracce di fabbriche

romane ... in alcune isole Toscane 1833 (von

mir nicht gesehen). [Weiss.]

2) Epotiym von Rhodos IGIns. 1114. CIG HI
praef. p. VIII nr. 182. IGI 2393, 185—187.

8) F. roQyiTtJico. "Inxagxog in Tegea, Le B as

II 338 a. [Kirchner.]

*) Gorgon (FHG IV 410. Susemihl Gr. Lit.-

Gesch. II 399, 314), schrieb Ilegl %&v h c
P6d(oi

tivm&v (Athen. XV 696 F, wo Casaubonus die

Verderbnis des Namens in yscogyog behoben hat).

Bei Hesych. s. xaxaganxtxt]? ist der Titel zu IIeqI

•dvoiwv verkttrzt; doch wird G. ebd. s. 'Exuzofaatog

fiir einen rhodischen Kultnamen des Hermes zitiert.

Danach wird er selbst aus Rhodos sein, wo der

Name und ahnliche haufig sind {Tooyos, r6oya>v,

Fogytag , roQyibag, rogyioov, rogyofviSas, FoQyo~

o&evrjs; Frauenname rogyig s. IG XII 1 Index

p. 215). Der Stoff seines Buches emptiehlt Idea-

tifikation mit r6$y<ov Togycavog B&vyivdagtog,

der im J. 83/2 Priester des 'AxoXlcov 'EQE&ifuos

auf Ehodos (Kamiros) war (10 XII 1 nr. 730, 27
= Dittenberger Sy11. ^ 609. Identisch vielleicht

mit FoQycov Fogycovog ebd. 46, 155 auf der In-

schrift firr einen Gymnasiarchen der'Pafiala, aber

kaum mit dem Eponym Gorgon ebd. 1114). Die
Fragmente erlaaben keine nahere Bestimmung,
als dafi er nach dem ersten Ptolemaier lebte

(Athen. a. la. O.). Literarhistorisches Interesse

Tbekundet die Mitteilang uber die Weihung von

Pindars Siegeslied auf Diagoras im Tempel der

lindischen Athena (Schol. Pind. 01. VII inscr.

p. 195, 13 Drachm.). [Jacoby.]

Gorgonius. 1) Praeposifcus sacri cubiculi

bei dem Caesar Gallus, als Anstifter und Teil-

nehmer von dessen Untaten im Winter 354/5 vor

Gericht gezogen, aber freigesprochen (Ammian.
XV 2, 10). Scheint erwahnt Liban. epist. 16.

2) Architekt mit dem Comestitel, erbaute

nach der Weihinschrift die grofie Kirche von

Antiochia, die 340 eingeweiht wurde (Malal. 326).

Vielleicht identisch mit dem Antiochener, der

Vater des Constantinopolitanischen Senators Ale-

xander war und 364 als verstorben erwahnt wird
(Liban. epist 1306).

3) Heide, Vater des Aquila, im Winter 355/356
Assessor des Praeses Anneniae. An ihn gerichtet

Liban. epist. 1264.

4) Strateg von Alexandria im J. 356. Athan.
hint. Ar. ad mon. 68, 8t = Migne G. 25r 768. 796.
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5) Plavius G., Comes rerum privaterum im
Occiderrt (Dessau 1290 = CXL IX 5897), in

diesem Amt erwahnt am 6. Juni 386 (Cod. Theod.

X 13) j spater Praefectus praetorio. Da er in

Ancona begraben wurde (Dessau a. 0.), wird

er dort zu Hause gewesen sein, wozu es pafit,

daB er nach Symm. epist. I 39 in Picenum der

Euhe pflegte. [Seeck.]

Gorgopas, Spartiate, Epistoleus des Nauarchen

Hieras, Harmost auf Aegioa, von wo er mit zwdlf

Schiffen im letzten Teil des Korinthischen Kriegs

gegen die Athener Krieg fiihrte und ihnen vielen

Schaden zufugte. Er notigte sie, das Kastell auf

Aegina, das sie besetzt hielten, zu raumen und

belastigte sie durch Seeraub. 388 v. Chr. be-

gleitete er den Nauarchen Antalkidas nach Ephe-

sos; als er von da- nach Aegina zuruckkehrte,

stieB er unerwartet auf ein attisches Geschwader

unter dem Strategen Eunoinos. G. rettete sich

nach Aegina, und als Eunomos nunmehr nach

Attika zuruckfuhr, folgte er ihm im Dunkel der

Nacht, uberfiel ihn bei der Landung an der atti-

schen Etiste und nahm ihm vier Schiffe ab. Diesen

Unfall rachte Chabrias bei Gelegenbeit seiner

Ausfahrt nach Kypros. Die Athener landeten auf

Aegina, G. lieB sich in ein Gefecht verwickeln,

fiel in einen Hinterhalt und warde mit einem

groBen Teile seiner Leute erschlagen, Fruhjahr

387 v. Chr., Xen. hell. V 1, 5ff. Demosth. XX
§ 76. [Niese.]

Gorgophone (roQyo<p6vij). 1) Tochter des

Danaos, wie Hypermestra von der Elephantis,

kommt an den Aigyptiaden Proteus, der wie Lyn-

keus dem Aigyptos geboren ward von der Ge-

mahlin aus keniglichem Geschlechte Argyphie,

Apollod. II 16 W. Tzetz. hist. VII 374f. ;
bei

Hyg. fab. 170 p. 32, 19 Sch. erscheint neben Pro-

teus Skylla, vgl. Was er Skylla u. Charybdis 64ft.

2) Tochter des Perseus, Gemahlin des Pe-

rieres (s. d.), Mutter von Tyndareos, Tkarios,

Aphareus, Leukippos, Stesich. frg. 61 (Bergk

PLG* IH 226) bei Apollod. Ill 117 W. Tzetz.

Lykophr. 511. Auch bei Apollod. I 87 W. er-

seheinen Aphareus, Leukippos, Tyndareos und

Ikarios als des Perieres Sohne von der G., wo-

gegen Paus. IV 2, 4 bloB Aphareus und Leu-

kippos als solcbe bezeichnet, vgl. den Stamm-

baum bei Hitzig-Blumner Paus. II 103. Nach

des Perieres Tod habe G. den Oibalos (a. d.) ge-

heiratet, als die erste Frau, die sich nach ihres

ilannes Tod zum zweitenmal verehelichte und

nicht Witwe geblieben, Paus. II 21, 7, dazu

Hitzig-Blumner I 586; vgl. auch Paus. Ill 1,

4. IV 2, 4. Bei Paus. Ill 1, 4 wird TjTidareos als

Sohn des Oibalos von der G. bezeichnet, als Bruder

des Aphareus von deT Mutter her, nach Tzetz.

Lykophr. 1125 waren Tyndareos und seine Bruder

nach den einen Sohne des Oibalos, nach den andem
Solme des Kynortas und der G. Als Bruder der

G. werden genannt Alkaios, Sthenelos, Heleios,

Mestor und Elektryon, Apollod. H 49 W. Tzetz.

Lykophr. 838. Das Grab der G. fand sich zu

Argos neben dem Erdhugel, in dem nach der

Leute Meinung das Haupt der Gorgo lag, Paus.

n 21, 7. VgL Gruppe Griech. Myth. 153. 160,

6, 1245 A.

S) Beiname der Athene, Eurip. Ion 1478,

auch yo@yo<p$vos Orph. hymn. XXXH 8; vgL

yoQy&nis Preller-Robert Griech. Myth. 1 193;

yogyoffov rj bedeutet die GorgotOterin (s. o. Bd. II

S. 1973) oder die ,furchtbar Leuchtende' — *yog-

yo<paooa (yoeyofpdeaaa) wie Uegasqpovt} und IIsQai-

waoaa (IIsQOswdsGca) die ,strahlend LeuchtendeV

vgl. Gruppe Griech. Myth. 185f. 1200, 3. 4.

1202. 1209f., 2. [Waaer.]

Gorgophonos (Fogyoyovos). 1) Einer der

Sohne des Elektryon (s. d.) und der Alkaiostochter

lOAnaxo, Enkel also des Perseus, Bruder der Alk-

mene, Apollod. H 52 W. Tzetz. Lyk. 932.

2) KOnig der Epidaurier, der, aus seiner Herr-

schaft vertrieben, den Orakelspruch erhielt, in

der Argolis dort eine Stadt zu grimden, wo er

den Deckel einer Schwertscheide {£t<pov$ fivx^ta)

fande; in der Gegend des "Agytov ogog aber fand

er den elfenbeinernen Schwertgriff, genauer den

twxrjc t%5 laffis xov £{<povs, der dem Perseus

bei seinem Flug durch die Luft in der Gegend

20 dieses Htigels entfallen wai*, und grundete die

Stadt, die er nach dem Begebnis Mykenai nannte

;

so Chrysermos von Korinth im ersten Buch seiner

nEloxorvrjotaxA (FHG IV 361 , 1) bei Ps.-Plut.

de fluv. 18, 7; vgl. auch Steph. Byz. s. Mv-
xrjvat, wo aber statt des G. Perseus selbst der

Griinder der Stadt.

8) Beiname des Perseus, Nonn. Dionys. XVIII

305 (= XLVII 506). XXX 269. XXXI 12. XLVII
536, auch yogyotpovog Sgejtdvrj bei Nonn. Dionys.

30 XLVII 522; vgl. auch Fogyoyovov vmodsg bei

dem Elegiker Kieon frg. 47 (Etym. M. 389, 24)

bei Bergk PLG^ II 363.

4) Beiname der Athene, Orph. hymn. XXXII

8, s. Gorgophone. [Waser.]

GorgOpis (Hesych. yogy&mv <pofieg6<p&ak(xovT

vgl. Eoscher Gorgonen 64, 123. 74, 143) war

nach Hippias El. (FHG H 62, 12 = Schol. Pind.

Pyth. IV 288) die zweite Gattin des Athamas

und somit Stiefmutter von Phrixos und Helle.

40Ebenso wie sie selbst weist auch die mit ihr

nicht zusammenzubringende yogy&mg Xi/uvi) (s. u.)

auf korinthische Lokalsage hin. Als Beiname

findet sich yogy&mg fur Athena bei Xaibel
Epigr. 1046, 54, bei Soph. Aias 450 und frg.

760 N. {= Plut. de fort. 4 und Clemens Alex.

Protr. p. 78), vgl. Gruppe Griech. Mythol. 1141
j

fur die Erinnyen bei Eurip. Orest. 2601; als

Schiffsname kommt Fogy3>mg vor CIA II 793b
' 19 ; als Eigenname vielleicht in einer Freilassungs-

50urkunde von Thera, IG XII 3 Suppl. 1, 1302,

wo allerdings Blass (bei Collitz-Bechtel
4702) das iiberlieferte Fogywxi erganzt zu Fog-

yoimfdag?]. [Zwicker.]

roeywms Xiftvi). Nach Aisch. Ag. 302 W.
gelangt das Feuersignal vom Kithairon fiber das

aly'm'kayxxov ogog zum Arachnaion. Der ziegen-

durchschweifte Berg (Curtius II 552) muB die

Geraneia sein; auf ihrem hOchsten Gipfel wird

man sich das Fanal denken (Hirschfeld I 970

60 ganz verfehlt). Dorthin gelangt das Signal Uftvyv

wig yogytomv, Xtfivrj konnte nach Homerischent

Sprachgebrauch das Meer bedeuten, wie Hik. 529

und y. redendes Adjektiv sein wie yogyconos Prom.

356, der Dichter also das Halkyonische Meer

meinen. Eine Linie vom Kithairon zur Geraneia

bcrthrt gerade noch seinen Ostlichsten Teil. Sonst

wird das Wort nxn noch aus Kratinoa' Pylaia

(frg. 178 K.) angefthrt (Hes. s. roeyefate), an-
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scheinend als Eigenname. So fassen die Gram-
matiker das Wort auf nnd verstehen darunter
einen See ira korinthischen Gebiet (Hesych. Zonar
448. Etym. M. 384, 38) j sie erklaren den Namen
«jio toTOQiag. Eine genauere Angabe (Etym. M.
384, 82) setzt die G. gleich mit der 'EaxazuSug
Xifivr) xetfisvt} (tera {ttata Dind. Thes. I. gr. II
736 C) z6v *Ia8ft6v. Der Ausdruck ist deutlich
adjektivisch und bedeutet die in der Sayand se-

urorgos 1660

iW«tzfi€£^lich auch hier ano iazoQiag. Es kann sich, wie
zuerst Curtius erkamit hat, nur um den groflen
See im westlichen Teil der HalbsinselPeiraion (Xen.
Ag. 2, 19), heute von Perachora, handeln, der Xen.
hell. IV 5, 6 und Plut, quaest. Gr. 59 einfach «
Xipvfi genannt wird. Dieser See, heute Vuliasmeni
genannt, d. h. der versunkene, bildet ein ziemlich
regelmafiiges Rechteck, von Osten nach Westen
etwa 1,5 km lang und von Norden nach Suden

daB dieses den alten Namen bewahrt hat AUer-
dings sind keine Kuinen da. Jttthner, Knoll,
Patsch, Swoboda Vorlauf. Berieht ttber eine
archaol. Exp. n. Kleinasien 1903, 26. [Ruge.l

Gorgog {IoQy6s\ 1) Einer der drei von Pto-
lem VI 1, 17 namhaft gemachten Nebenflusse
des Tigris m Assyrien bezw. Babylonien (Lykos,
Jtapros, G.). Aug der Bestimmung der geographi-
schen Breite fiir die Einmundung des G. m den

ein hoher, steiler Kalkriicken hin, der neben der
Nordwestecke des Sees nach Westen steil ab-
bricht

;
im Stiden trennt ihn ein niedriger, schmaler

Eiicken aus graubraunem Gestein (Hornstein?, s .

Philipp son Pel. 21) vom Meer; von Osten senkt
sich em kleines Tal zum See hinab; im Westen
crheben sich schroffe Kalkhtigel, die siidlich bis
ans Meer reichen, wahrend im Nordwesten zwi-
schen ihnen und dem zuerst genannten Rucken

inm nur die heutige Dijala verstanden werden
kann; soz. B. schon Forbiger Handb. d. alt.
O-eogr. II 68; vgl. auch den Art. Dial as o. Bd. V
S. 319 Der Name ist kaum griechisch (7ogy6g= furchtbar, wild

; also der reifiende Flufl), son-
dern eher em grazisierter einheimischer. Etwa
aus dem Persischen zu erklaren?; vgl neupers
Gurg = Wolf (Vullers Lex. Persico-Lat. 981) G
wurde dann zu jener auf vorderasiatischem Bodenrtfa-^^ffea£S-a=5KSsSS«t

westecke ist vermittelst eines Durchstichs durch
den gewachsenen Fels in neuerer Zeit eine Ver-
bmdung mit dem Meere hergestellt. Dadurch ist
der Spiegel des Sees betrachtlich gefallen wie
eine alte Strandlinie am Westufer erkennen 'lafit;
das Wasser ist jetzt sehr seicht. Westlich vom
Durchstich lag nach Ausweis der zahlreichen
Scherben eine antike Ansiedlung. Es iindet sich
hier Eisenerz, Am Westufer, wo der FuG der

hSren, auf die wegen ihres reifienden Laufes die Be-
nennung eines reifienden Tieres (Wolf, Eber, wilder
Hund) iibeftragen wurde. Vgl. die Namen der
beiden anderen Tigriszufliisse bei Ptolemaios, Ka-
pros (Eber) und Lykos (Wolf), letzteres tjbersetzung
von semit. Zab (assyr. aihu, arab. dhi'b, aram. de'eb= Wolf), dessen aramaische Form in Diabas (kaum
Korruptel aus Dialas, wie o. Bd. V S. 319 an**e-
nommen wurde) vorliegt. Vgl ferner die armen.eine breite Einsenkung Heibt Naherdi l£d SO^^li^V-^ Ygl

-

feT™ die amen'

westecke ist vermittelst eines DurchsLhtdS^S

betrachtliche Reste einer vortrefflichen antiken
Fahrstrafie erhalten, die sich einerseits nach dem
Isthmos zu, andrerseits an der Nordwestkiiste der
Halbmsel nach Osten noch verfolgen lafit, offen-
bar dieselbe StraBe, auf der die von Plutarch er-
wahnte dsaiQla aus dem Peloponnes mit ihren
Wagen nach Delphoi zog. Der Ort Aigeiroi (s
AiyeiQog Nr. 2 und Aigeirusa Nr. 1 o. Bd. I
S. 951), bei dem sie lagerten, hat vermutlich am

schen Geographen Nahr al-Dhi'b, d. h. ebenfalls
\\olfsflu(i genannt wird (s. dazu Hiibschmann
Iudogerm. Forsch. XVI 249. 41 5f.). Der von
den Gnechen durch Lykos wiedergegebene pho-
nizische FluB heiflt heute Nahr el-Kelb = ,Hunds-
fluB (

. Einen ^ildschweinfluB' (Barasgir) im Ge-
birge tfsthch von Assyrien erwilhnt Sandreczki
Reise nach Mossul und Urmia (Stuttgart 1857) LT
245; der offenbar persische Name B(P)aras-girga^Br-JtiasaS-SeSfas^g
L
>lP

s
'

,
[Street]

t

Z) LoQyog, Hundsname auf drei sf. Vasen
mit Darstellung der kalydonischen Eberiagd-
a) Kyhx zu MflDcien (nr. 333 bei Jahn), Mom
d. Inst. IV 59. CIG (IV) 8139. b) Amphora

^L C^et°;^ uinii
'
HelM S Bul l- d. Inst.

1884, 126. Petersen Ann. d. Inst LVI 1884,
284 z. Mon. XII 10 (Moaos). c) Amphora zuSudufer des Sees geleg n; auf Kal^den S 50 Be lin nTl705 ^)Tlt A^Z^Schwarzpappelnschwerkchwachsen. \ntike Reste *m*L ^ r i' rV, L 73 ' 5 fstatt

namenthch groBe Zisternen, finden sich auch an
der Nordwestecke des Sees und weiter westlich auf
der nach Norden geneigten Flache, die sich an
der Nordwestkiiste entlang bis zum Vorgebirge
H. Nakolaos hinzieht (Boblaye Recherches 36
Leake Pelop. 399). Hier, in der Nahe des Sees
(--reei t$v JAfivt)v) spielt die Szene, die Xenophon
schildert. Fore hhammer Halkyonia 10. Cur-
tins Eh. Mas 1846 2W- p£ llwif umS . ,fT™' J» «"«^ » D«RP«H»f nui
besuchte die Gegend am 20. Juli 1909. fBoIte 1

Gorfforome* S t e r r e t Papers of the Amer.
schooL Athen8 IU 129 nr. 217 verdffentlicht eine

JS22?/!F 9
rta Kara Viran am So^ g°i

fTlUftfWi^. J™' hWwi«en^ (a.

^"".iry'.^sttdflsajcli vom Bey Shehir Gol
(Karalrtw) ein Dorf Gnlgurom Kegt, und glanbt

Gr. Vasemnschr. 78f., 1. Fflr die Deutung des
IS aniens s. Baecker De can. nom. Gr., Diss.
Regim 1884, 55f. und Jeschonnek De nom
?SS? 7£ pecud

-
dom

'
mdiderunt, Diss. Regim.

1885, 22. Vgl. Gorgo als Name eines Hundes
des Aktaion. [Waser.]

3) Gorgos aus Elis. Siegt zn Olympia vier-
mal im Pentathlon, je einmal im Doppellauf und

VI 15, 9.

4) Sohn des Theodotos aus Iasos, belobt in
ememDekret der Samier, Dittenberger SylLa
162 = dxXo<pvla$ Paaditug 'Ale§dv9gov bei Ge-
legenheit der Dionysien, welche Alexander im
J. 324 in Ekbatana feiert; enrahnt von Ephippos
bei Athen. Xn 538 b. Droysen HeHemaai^I
% 362. . .-.... ..

iDCt worgoa

6) Sohn des Eukletos ans Messenien. Er siegt

im Pentathlon zu Olympia, woselbst sein Stand-

bild von Theron aus Boiotien, Pans. VI 14, 11.

Er, der auch sonst noch gymnische Siege errang,

2eichnet sich spater als Staatsmann aus, Polyb.

VII 10, 2. Er geht als Gesandter der Messe-

nier zu Kfinig Philipp von Makedonien im J. 218,

Polyb. V 5, 4. Niese Gesch. d. griech. u. maked.

Staaten II 444.

6) Arcbon in Paros in der Zeit der Attaliden,

Rangabe" Antiquite"s 770c.
•?) Sohn des Aphrodeisios aus Thespiai. Er

siegt bei den Erotideien in Thespiai xsXrjn tsXstq>

im 2. Jhdt. n. Chr., IGS I 1772. [Kirchner.]

8) Messenier aus der Zeit des zweiten Messeni-

schen Kriegs, Sohn des Aristomenes. Als er noch
kaum erwachsen war, fiel ihm, wie Pausanias er-

zahlt, das Madchen, das den Aristomenes aus der

Gefangenschaft befreit hatte, als Gattin zu. Spater,

nach dem Falle Eiras, schlagt er sich in Begleitung

des Aristomenes durch die Belagerer durch, zieht

ab und wird dann mit Mantiklos Ftihrer der mes-

senischen Auswanderer. Sein Vorschlag, Zakyn-
thos zu besiedeln, wird nicht ausgefuhrt; die

Messenier wenden sich vielmehr nach Zankle, das

sie in Besitz nehmen und darnach Messana nennen,
Paus. IV 19, 6. 21, 2 u. 12. 23, 2—9. Seine

Person und seine Taten gehoren ganz der histori-

schen Dichtung an.

ft) Messenier, Sohn des Eukletos, in seiner

Zeit bertihroter, oft bekranzter Athlet. Erwahnt
wird ein Sieg im Pentathlon in Olympia, dem
G. eine Statue verdankte, Paus. VI 14, 11. Spater
ging er zur Politik ttber und mufi in seiner Vater-

stadt eine bedeutende Rolle gespielt haben, be-

sonders in den Wirren, die um 215 v. Chr. zur Ein-
mischung des makedonischen Konigs Philipp V.
in Messenien fuhrten. Vorher, 218 v. Chr., ward
er als Gesandter zu Philipp nach Kephallenia ge-
schickt, Polyb. V 5, 2. VII 10, 2. Vgl. Pom tow
N. Jahrb. f. Philol. 1896, 623f. Niese Gesch.
d. griech. u. maked. Staaten II 470.

10) Rhodier oder Knidier, Genosse des Pen-
tathlos und einer der Grunder Liparas, nach
Diodor. V 9, 3f.

11) Aus Keos, der zur Zeit Timoleons (um 340
v. Chr.) die zerstreuten und vertriebenen Geloer
sammelte und das zerstOrte Gela aufs neue be-
siedelte und einrichtete, Plut. Timol. 35. Holm
Gesch. Siciliens II 215.

12) Angesehener und begiiterter Sikeliote aus
Morgantine, beigenannt Kambalos. Bei Gelegen-
heit des ersten sizilischen Sklavenkrieges (133
v. Chr.) erzahlt Diodor, dafi er von aufstandischen
Sklaven uberrascht in die Stadt floh, Sein, wie
es scheint gleichnamiger Abater kommt ihm zu
Pferde entgegen. Nun entspinnt sich zwischen
Vater und Sohn ein edler Wettstreit, jeder will
dem andern das Pferd iiberlassen, um sich zu
retten. Die Rauber kommen darftber dazu und
ttten beide, Diodor. XXXIV/V 11, wo der Text
nicht fehlerfrei ist.

13) Akragantiner, Sohn des Tyrannen Theron.
Nach Polyaen. VI 51 nahm er den Ban des Athena-
tempela in Verding und benutzte nun die Bau-
gelder, um SOldner zn werben, mit deneu sein
Vater die Tyrannis begrundete. Ohne Zweifel
liegt bei Polyaen eine Verweehslung mit Phalaris
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vor, und verdient die Erzahlung keinen Glauben.
Vgl. Freeman Gesch. Siziliens, ubers. von Lupus
II 125. [Niese.]

14) Von Lakedaimon, ein Stoiker, der als

Schiiler des Panaitios im Ind. Stoic. Here. col.

76 (Riv. di Fil. Ill) genannt wird. Susemihl
Gesch. d. griech. Lit. in der Aleiandrinerzeit II

242, 26. [v. Arnim.]

15) s. Claudius (Nr. 168) und Flavius
10 (Nr. 61).

Gorgylos (rogyvloc;). l)Nach Polyb. II 66, 1.

10 ein tief eingeschnittener Seitenbach des Oinus
(der heutigen Eelephina) am Fufi des Berges Euas
(o. Bd. VI S. 849), in dessen trockenem Bett Anti-

gonos vor der Schlacht bei Sellasia 221 einen Teil

der Truppen seines rechten Fliigels versteckt Auf-

stellung nehmen laBt. Von Kromayer Antike
Schlachtfelder I 222 (vgl. 273, 2) am Siidwest-

ende der kleinen Ebene an der Kelephina nord-

20 lich von Sellasia angesetzt. Earte bei Kromayer
(nr. 5) und Arch. Anz. 1900, 206. [Bolte.]

2) Freund des Peripatetikers Straton und einer

seiner Testamentskuratoren (Diog. Laert. V 62),

Im vibrigen unbekannt. [Martini.]

Gorgyra (rogyvga). 1) Gattin des Acheron,

Mutter des Askalaphos (s. d.) , Apollod. I 33 W.
?r. few frg. 10 (FHG I 430) bei Stob. eel. I 49
p. 419, 15ff. Wachsm. (two zov yoQya <palvsa-&ai

rots TtoXXotg ra iv "Atdov). Das Appellativum y.,

30 auch ysQyvga (z. B. Alkman frg. 132 bei Bergk*
HI 74), bedeutet einen unterirdischen Kanal, vjio-

voftog, di ov za vdara vjzet-flet, Hesych. S. v., ein

unterirdisches Gefangnis, Herodot. LTI 145 (Har-

pokration s. v. zitiert auBer Herodot noch Dei-

narchos und Aischines, mit der Erklarung y.

= to xara ytfg ogvypa), eine Art Labyrinth (rag

dvoeg'trrJTOvg xaraoxsvdg), vgl. Etym. M. p. 224,

56. 228, 34ff. 238, 41ff. Bckker Anecd. Gr. I

233, 25ff. Leo Meyer Handb. d. griech. Etym.
40HI45f. Prellwitz Etym. WOrterb.2 s. v. Da-

her ware nach Roscher (Zusatze z. Lief. 41 des

Myth. Lex.) G. ,die Personifikation der Kata-
vothren, durch die oberirdische Fliisse und Sumpf
seen ('Ayjgovrsg, 'AxsQOvaiadeg Xipvm) in die Unter-
welt abfliefien'. Statt G. heiBt die Mutter des

Askalaphos Orphne, d. i. die Dunkle, Ovid. met.

V 539. Prob. z. Verg. Georg. I 39, auch erscheint

Askalaphos als Sohn der Styx, Acherontis vel

ut quidam volunt Stygis filius, Serv. Aen. IV
50 462 ; vgl. audi Serv. Georg. I 39. Mvth. vat. I

7, 6f. II 100, 17. Gomm. Bern. Lucah. VI 740.

An G. erinnert Furtw angler Strena Helbig.

9 Of. z. Abb. S. 86 bei einem ,Gorgoneion ganz
absonderlicher Gestalt' auf einem altkorinthischen

Kugelaryballos in Miinchner Privatbesitz ; die

groBen Auswiichse beidseitig der beinahe tierisch

gebildeten Fratze gemahnen in Stellung und Form
an Brustflossen von Fischen ; also ist hier viel-

leicht die yogysiij y.sqxtkt], die Persephone senden
60 kann (Horn. Od. XI 634), auf dem dunkeln Ge-

wasser der Unterwelt mit Flossen rudernd oder
schwimmend gedacht, vgl. auch Grnppe Myth.
Lit. 1898—1905, 500. Vgl. noch den Dionysos
roQyvQevg oder rd^yvgog, so benannt nach Jop-
yvea auf Samos, Dnris frg. 49 a (FHG II 481)
bei Steph. Byz. s. r^gyvga (rogyvia codd.). Etym.
M. s. roQyvQog p. 238, 40; a. o. Bd. V S. 1027,
50f£ VgL Eohde Psyehe H« 408t Preller-
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Robert Griech. Myth. I 678 A. 828. Gruppe
Griech. Myth. 81, ll 771, 3. 1189, 1. [Waser.]

2) y F6gyvga {Steph. Byz., codd. rtgyvta, tj

Fogyvga Etym. M. [ion. FogyvQrj\ ; das Appella-

tivum : Herodot. Ill 145 rj yogyvga = unter-

irdisches Gefangnis, ^ yogyvga Diogeneian Hesych.
= unterirdischer Wasserkanal, yogyvga Suid. =
Loch unter der Erde, yogyvga (unterirdischer

schmutziger Abzugsfeanal = yegyvga — ) unterirdi-

scher Eegenwasserabzug oder unterirdisches Loch,

to y6gyvgov = Gefangnis, Etym. M. [heutige Be-

tonung des Appellativums yogyvga] als Eigen-

name gebrauetit), Ortlichkeit auf dem ionischen

Samos, wo man den Dionysos Gorgyreus (s. o.

Bd. V S. 1027) verehrte. Der Tyrann von Sa-

moa Maiaudros warf seinen Bmder Charilaos in

eine solche yogyvga. Ostlich vom sog. SchloB

des Logotheten Lykurgos bei Tigani (gebaut in

den Zeiten des Aufstands der Griechen gegen die

Tttrken 1821ff.) sieht man noch jetzt von der

Meerseite her mehrere gewolbte Ausgange nun-

mehr verschlammter und verschiitteter Abzugs-
graben von der Statte der alten Agora her zum
grofien Hafen. L. Rofi (Beisen auf den griechi-

schen Inseln II 152) nennt sie vjzqvo/aoi. "Wenn
er aber meint, durch einen dieser Abzugsgraben
sei der Tyrann Maiandrios axis der Akropolis ent-

kommen (vgl. Herodot. Ill 148), so irrt er sich.

Diese Abzugskanale hatten im Altertum vor der

spiiteren Verschlammung immer gut sichtbare Aus-

mtindungen, waren also an der Seeseite nicht

xgvjixai ditogvyeg. Die xgvnxr} 6iatgv% Herodot.

Ill 148 ging von der Akropolis aus und miin-

dete ins Meer, nicht in den Hafen. [Burchner.]

Gorgyreus (rogyvgsvg, Etym. M. 238, 40
F6gyvgo$), Epiklesis des Dionysos von seinem

Kurt in Gorgyra auf Samos, Steph. Byz. s. F6g-
yvga. Etym. M. a. a. 0. [Jessen.]

Gorgythion (rogyvd-icov). 1) Sohn des Pria-

mos und der Kastianeira, von Teukros getotet, II.

Vni 302. Eustath. II. p. 714, 35. Apollod. Ill

12, 5. Hyg. fab. 90. Etym. M. [Hoefer.]

2) Atbener (Mvggivovoiog), Tgitfgagx°s in einer

Seeurkunde urn 377/6, CIA II 791. [Kirchner.]

Gorion* 1) Josephs Sohn, Gegner der Zeloten

im Jiidischen Kriege unter Vespasian, Joseph, bell.

Iud. IV 158, wirdvon ihnen erschlagen 358. Nach
II 563 scheint er einen Sohn Joseph gehabt zu haben.

2) Nikomedes Sohn, ein Jude, wird als Ge-

sandter an die ROmer geschickt Joseph, bell.

Iud. n 451. [Willrich.]

Gormetia lautet beim Geogr. Eav. IV 26

p. 231 der Name der heutigen Stadt Worms.
S. Borbetomagus. [Him.]

Gorneae, Festung im nordlichen Armenien
ungewisser Lage. vielleicht das heutige Chorni.

Es hatte 51 n. Chr. infolge der Einsetzung des

Iberers Mithridates rOmische Besatzung, Tac. ann.

XII 45. [Baumgartner.]

Gorpeios, nach dem Vocabularium des Papias
(Mailand 1476, Venedig 1485, 1496, 1496; vgl.

L. O. BrOcker PhUoL II [1847] 246ff.) Monat
in einem Kalender unbekannter Herkunft: Gor-
peios november mensis. G. ist der makedoni-
sche Gorpiaios (a. d.) in verderbter Form. Auch
seine Lage weicht von der des makedonischen
Monats ab: es ist dieselbe wie in Sidon; vgl.

audi Gorpheos und Gorpios. [Bischoff.]

Gorpheos, nach dem Vocabularium des Pa-
pias (Mailand 1476, Venedig 1485, 1491, 1496;
vgl. t. O. BrOcker Philol, II [1847] 246ff.)

griechisch und makedonisch September: Septem*
ber graeee gorpheos; September macedonice gor-
pheus. In dem G. erkennen wir den makedoni-
schen Gorpiaios (a. d.), der allerdings in der Ke-
gel dem julianischen August, in Syrien aber dem
September geglichen wird. Dorthin verweist des-

lOhalb BrOcker 258 die als ,griechisch( bezeich-

neten Monatsgleichungen ; vgl. K. F. Hermann
Uber. griech. Monatsk. 84. Corp, gloss, lat. ed.

G. Goetz VI 692. S. auch Gorpeios und Gor-
pios. [Bischoff.]

Gorpiaios (rogmaTos), elfter Monat des alt-

nationalen, mit der Herbstnachtgleiche beghmen-
den Mondsonnenjahrs der Makedonier, entsprecbend

dem athenischen Metageitnion (julianisch Juli/

August), vgl. K. F. Hermann Uber griech. Mo-
20 natsk. lOlff, Er findet sich teils in Makedonien

selbst, irie z. B. in einem Schreiben Konig Phi-

lipps V. an die Larisaier im J, 214 v. Chr., Athen.
Mitt. VH'(1882), m, 39 = Dittenberger SyU.2
239, 14, teils in den Urkunden der aus dem Ale-

xanderreich hervorgegangenen Staaten, noch im
rGmisch-orientalischen Sonnenjahr bis in die by-

zantinische Zeit hinein; vgl. z. B. Le Bas IH
661, 2. 709, 1. 905, 1 (rogaaios). 1634, 15 (/be -

Titeos). 1637, 10 {rogmijog). 1668, 1. 1832, 7 (r6g-

30 nwg). 2557, 1 (rogmios). 2562 a (roomies). 2562 i.

2689, 2 (rogmios). A then. Mitt. XVII (1892),

198, 1. Ebenso ist der Name belegt in den Ur-

kunden des bosporanischen Reichs, und zwar bis

ins 4. nachchristliche Jhdt. ; vgl. L a ty s ch e v Inscr.

ant, Ponti Euxini II 26, 9. 44, 12. 46, 11. 309,

6. 310, 5. 434, 18. 452, 20. p. 292, 49, 1. Ob
der Monat auch auf Kypros vorkommt, hangt von

der Lesnng der Inschrift Athen. Mitt. IX (1884)

137, 8 ab, wo uberliefert ist: ]_ r rogmatoi -&ta-

40 aos j
Ttjs ajioaxevrjs

j
sdvasy to leqeov usw. ; ist

etwa Fognialov zu schreiben? — Das Hemerolo-
gium Florentinnm (Ideler Handb. d. Chronol. I

419ff.) lafit den G. bei den Ephesiern am 25. Juli,

in Tyros am 19. September, bei den Arabern am
19. August, in Gaza und Askalon am 29. August
beginnen und liberal! 30 Tagc dauern; er ent-

spricht in Syrien dem September, in Seleukeia

in Pierien dem Oktober und in Sidon dem No-
vember. Das Einfuhrungsdekret des Sonnenjahr-

SOkalenders der Provinz Asia weist ihm als elften .

Monat 31 Tage zu (Athen. Mitt. XXIV [1899] 290,

70 = Dittenberger Or. Gr. inscr. sel. 458, 70).

Der Name G. ist bis jetzt nicht erklart. Ihn
mit Aogm'a (s. d.) oder Aogxeta (vgl. A. Momm-
sen Feste der Stadt Athen 335, 5) zusammen-
zubringen, wie K. F. Hermann Uber griech. Mo-
natsk. 52 und Ohnefalsch-Bichter Athen.

Mitt. EX.138 wollten, hindert die Erwagung,
dafl der Ubergang von S in y nicht makedonisch

60 ist (Hoffmann Die Makedonen 110). Die An-
sicht Franckes zu Richters Inschriften 189,

der den Namen von og^ fur agsiy ableitet und
in ihm den Kapp- oder Schneitelmonat sieht, hat

schon Hermann mit Eecht verworfen; vgl. auch
Gorpeios und Gorpheos.

[Bischoff (nach Dittenberger).]

Gorpios s. Gorpiaios.
Gortona s. Gorgobina.

1665 Gortyn

Gortyn (Gortyns, Gortgna, Gortys t
Kortys),

Name einer ehemals bedeutenden Stadt in der Mitte
des sudlichenKustenlandes derlnselKreta: r6gx&v
(\gh Draco p. 32, 21 ; Arcad. 10) Horn. H. DI 646;
Od. HI 294. Alteste Munzen : rdgmvog zo 7taX(m

Head HN 394. Plat. leg. Ill 708 A. Cauer
Gr. Dialektinschr. nr. 5019, 9. Strab. X 478ff.

Val. Flacc I 708. Pans. VIII 53, 4. Athen. II 48 d.

Steph. Byz. Nonn. XIII 234. Dionys. per. 88

Gortyn 1666

und Eustath.; Fogrvvg Mon. Ant. Accad. Linoei
III (1883) nr. 149; rogWva Scyl. 47. Dionys.

per. 124. Polyb. XXHI 15. Strab. X 476. XIV
647. Lucan. m 185. Con. hist 36. Mela n 7, 12.

Plin. n. h. IV 59. Xn 11. Ptolem. m 17, 10;
hist, m T. Paus. V 7, 1. Aelian. var. hist. Xn
12. Solin, XI 4, ebenso Iunior 41; Tab. Peut.
Cortina, ebenso Geogr. Eav. V 21 p. 397. Steph.

Byz. Etym. M. Prise, perih. 91. . Eustath. zu

Dion. 88. Georg. Phrantzis I 34, 23; rogzvvtj
Theophr. vent 44. Sen. Troad. 821. Steph. Byz.
s. B$vr). Hierocl. 649. 4. Not Episc. HI 439.
Vin 220. LX 129. X 550. XIII 400. Eudoc. 60
p. 150. Suid. Zonar. p. 448. Eustath. Od. 1468, 43;
Kogrvs Hesych. (var. Theophrast. vent. § 44).
Der Name ist identisch mit Gyrton (s. d.) nach
Bechtel Nachr. Gett Ges. d. Wiss. 1890, 38.
Die arkadische Stadt G. hieB auch Kogxvg, He-
sych. s. Koqtvvoh. Andere (d. h, poetische Namen)
fur G. oder fur dessen Akropolis: Adgtoa (d. h.
Herrenburg) , Steph. Byz.j ferner Kg^via (von

Pfttdy-Wlssowa-EroU Vll

der grofien Steilheit des Ostabfalls des Akropolis-
hugels (vgl. Plan), und der mythologische Name
'E/datTig, d. h. Europe, von der LokaUsierung der
Ereignisse der Europesage bei G. ; Steph. Byz. s.

r6grvv). Beinamen bei Dichtern tetxtsqoca, Horn.
II. H 646; hgrj Dionys. per. 88.

Lage und Euinen. Blainville Letters

from the Levant II 258. P. Belon Observat sur
plosieurs Singularitez 8. Pococke Descr. of the
East II $58, London 1772. J. de Tournefort
Voyages II 22, Par. 1776. Savary Lettrea sur
la Grece,Par. 1788, 152. Olivier Voyages 1408.
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Pashley Travels in Crete I 297. K. Hoeck
Kreta I 398—401. E. Falkener (aus Onorio

Belli* Descr. d. Is. di Candia 1588) Museum
Classical Antiqu. H (1852f.) 277ff.; Theaters and

other Remains in Crete, Lond. 1854, 20ff. T. A.

B. Spratt Travels and Researches in Crete II 26ff.,

Lond. 1865. C. Bursian Geogr. v. Griechenland

n 564ff. L. Then on Eev. Arch. XVIII 126ff.

F. Halbherr Mon. Ant. Ace. Lincei I (1889) 49ff.

A. Haussoullier, G.Fougeres, P.Monceaux, 10
H. Lech at ^Grece (Guides Joanne) II 478ff.

G. war im fiachen, niedrigen Langstal des

Lethaioa (jetzt Mitropolianos oder r£Q07t6za£io$)

'AoTSQOvoia (Steph. Byz. Hoeck 431), jetzt Mes-
sarea genannt, gelegen (Strab. X 478. Oppian.

cyneg. II 378 ev x^fxaXij yairj roQzwidi), das sich

ganz allmahlich nach dem Libyschen Me ere zu

senkt (jetzt die fruchtbare Meoagsd), nach Strabon

zu beiden Seiten des Lethaios, d. h. die Akropolis

reehts vom FluB, die Stadt links, nach Solin. 17 20

und nach Eustath. II. II 646 an diesem. Vom
Libyschen Meer war G. 90 Stadien (16l/

2 km) abge-

legen (Scyl. 47 nach Georg. Phrantzis I 34, 24 60
Stadien); als Hafenorte seines Gebietes werden
Leben und Matalon genannt, Strab. X 476. 478.

Von Kydonia betrug die Entfernung nach G. ca. 80
Stadien, von Phaistos 60 Stadien (Strab. X 479),

von Knosos 17 rOmische Meilen, von Sjdnita 32,

von Lebena (verschrieben Ledena) 12 romische
Meilen (Tab. Pent. IX 1). 30

Rumen (die ausgedehntesten aufKreta) zwischen
jetzigem "Aytot Asxa und MrjtQQstohq, s. Plan; in

der Nahe XovmeXXiavd.
Grundung. G. hat gewiB schon in minoi-

scher Zeit bestanden. Auch nach Hock (a. a. O. 9)

das Gebiet von G. Mhester Sitz der kretischen Ur-

einwohner. Von Konon (hist. 36 P.) wird die Grun-

dung in vordoriache Z eit verlegt. Achaier aus Amy-
klai in Lakonien (vgl. im Gebiet von G. 'AfivxXaiov

Mus. It. Ant. Class. Ill [1890] 787) sollen gemein- 40
sam mit Minyern, die aus Imbros und Lemnos nach
Lakonien ausgewandert waren (Herod. IV 145),

unter Ftihrung von Pollis und Delphos uuter Zu-

ziehung von Kretern G. gegrundet haben. Das
soil zur Zeit des dritten Geschlechts nach der

Herakleidenwanderunggeschehen sein. Nach Pint
mul. virt. 8 p. 305 D; quaest. gr. 21 p. 364 D,
vgl. Polyaen. VII 49. VHI 71 soil Pollis mit lem-

nischen Tyrsenern Melos, Chersonesos und Lyttos
auf Kreta besiedelt haben. Pausanias (VIII 53, 50
45, vgl. Steph. Byz.) hat die tegeatische Sage, dafi

Gortys, ein Sohn des Tegeates und Bruder des

Kydon, aus Arkadien (vgl. 'AoxdSeg, Stadt in der

Nahe von G.) ausgezogen sei und G., Kydon aber

Kydonia begrundet habe. Die Besiedlung durch
Dorier ist wohl auf Argos zuruckzufuhren (ge-

meinsame Dialekteigentumlichkeit Dittenber-
ger Herm. VIE 62ff.). Wohl erste Begrundung
durch thessalisehe (daher Name Larisa und son-

stige Gleichnamigkeit Boibe, Gortyn) und arka- 60
dische Leute, zweite durch Dorier. Stammphylen

:

G. Busolt Gr. Gesch. I 330, 1.

Mythos undspatere Geschichte: Europe
s. Munzen und o. Bd. VI S. 12881 Menelaos opfert
in G. dem Zeus eine Hekatombe, Ptolem. hist. Ill T.
372 v. Chr. kehrt Arena von Sparta aus dem Dienst
drar Gktt^niernach Hause zurftck ; s. o, Bd.H S. 683.
34ta Krieg xwischen Knosos und G.t DiodLXVI 62.

ururiiyu iwuo

Im 3. Jhdt gehOrt G. zum xoivay Kgtjzaiioyv, IG
XII 3, 25, 44 ; ZerstOrung von Lyfctos durch die

Knoaier und Gortynier, Polyb. IV 53f., nach-
dem 221 sich die Jiinglinge von G. und anderen
kretischen Stadten den Lykiern zugewendet haben.
BiiTgerkrieg zwischen den alteren und jungeren
Gortyniern. 220 Vertrag zwischen G. und Knosos,
Arch. Teneto 9b Ser. VII (1897/8) 10ff.; Krieg
des Philippos von Makedonien und der Achaier
gegen G., Polyb. IV 55. Urn diese Zeit Freund-
schaftsvertrag mit Lappa auf Kreta, Haussoul-
lier Bull. hell. 1885, 6-9. Arch. Veneto 9b Ser.

VII 1897/8, 53, und zwischen G,, Hierapytna und
Priansos, Arch. Yeneto 9 b Ser. VII 1897/8, 59ff.

Zwischen 222 und 205: Ptolemaios Philopator,

der den Gortyniern eine neue Mauer zu bauen
anfangt Zwischen 200 und 194: Philopoimen im
Dienst von G., Paus. VHI 56, 6. Plut. Philop. 13.

197: Kydas fiihrt 500 Gortynier unter Flaminius,

Liv. XXXIII 3. 189 : Hannibal tauscht die Gor-
tynier, Corn. Nep. 9; Krieg zwischen Kydonia
einerseits, Knosos und G. anderseits; Fabius Labeo
kommt von Ephesos nach Kreta, verlangt Nieder-
legung der Waffen, Einstellung der Seerauberei

;

nur die Gortynier gehorchen, Liv. XXXVTI 60.

185: Krieg zwischen Knosos und G , Polyb. XXIII
15, zwischen G. und dem mit Eumenes von Per-

gamon verbiindeten Kydonia, Polyb. XXVIII 15.

Diod. XXX 13. 184: Protokosmos Kydas ent-

reiBt im Bund mit den Lyktiern und Rhaukiern (?)

den Knosiern die kretischen Stadte Lykastos und
Diatonion, gibt das erste an Rhaukos, das zweite

an Lyktos, Polyb. XXHI 15. Juni 183: Vertrag
zwischen Eumenes LI. von Pergamon und dem
xoivov KQi}Tai£<x}v , Dittenberger Syll. I 288.

164 verbiindete sich G. und Knosos, um Ehau-
kos zu zerstGren, Polyb. XXXI 1. 183 geht
Antiphatos aus G. als Gesandter der Kreter nach
Korinthos, um die Hilfe der Achaier gegen die

Rhodier zu erbitten, Polyb. XXXIH 15. 138
oder 132: G. in Freundschaft mit Itanos, Halb-
herr Mus. It. Ant. Class. Ill 570 1.112. 113.

116. Gegen Ende des 2. Jhdts. besiegen die

Knosier die Gortynier, Strab. X 477. Die Gor-
tynier treten nicht den ROmern entgegen. In G.
laBt Metellus seine Munzen schlagen, G. wird als

maxima civitas (Geogr. lat. min. 125) bezeichnet,

67: Kreta rOmische Provinz, G. deren Hauptstadt.

Im 7. Jhdt. n. Chr. Verfall.

Einzelnes. 1. Agora, nicht weit vom Le-

thaios und vom Rundgebaude, Halbherr Rendi-
conti Real. Accad. Lincei, Classe di Scienze 1901,
291—306. Briicke auf der Agora, Collitz Gr.

Dialektinschr. nr. 5005 H Lb. 2. Akropolis,
Spratt Travels and Researches in Crete II 33.

3. Amphitheater, Falkener Theaters and
other Remains in Crete ; App. Mus. Class. Ant. Lon-
don 1854, 22. 4. Aquadukt im Norden der

Agora, Belon Les Observations de plusieurs Sin-

gularitez 8. 5. Ausgrabungen: 1884 und 1885,

Mus. Ital. II (1888) 181ff. tav. (presso il Letheo).

Halbherr Cretan Expedition, Amer. Journ. Arch.

II Serie vol. I 3, 159—238. Fabricius Athen.
Mitt. LX (1884) 363ff. 1888, Mus. It. Ant. Class.

II 561ff. 6. Basilika (= Praetorium, s. d.).

7. 'a tatj BiyXsg s. Plan D am Pythion, Halb-
herr und Comparetti Mus. It Ant Class.

H (1888) 181—252. Mon. Ant Ace. Line. I

(1889—1892) 9ff. 8. Dialekt s. Sprache.
9. Gebiet: *A F^wv^i), Collitz Gr. Dialektinschr.

nr. 4983; Ktfoxoga, unbebautes Gebiet, ebd. nr.

5000 II; IldXa, ebd.; nvloieos (/Hd>ea), ebd.

nr. 5016 (Grenze gegen das Gebiet der Knosier).

Hafen: Matalon und Leben; BoCfiq Steph. Byz.;

Phaistos, von den Gortyniern erobert, Strab. X
479; Rhytion (Strab. X 479), Lasea, KaXoi Atfii-

vss, Act. Ap. 27 (s. die Art. und Bursian Geogr.

Griechenl. II 567). 10. Gebaude, halbkreis-
formiges am Lethaios mit „Gesetzen von G."

(Plan D) E. Fabricius Athen. Mitt. LX (1884)

367; Mus. It. Ant. Class. I (1885) 233ff. H (1888)
561 und Tav. XH Plan 1:200. 11. Gesetze
Mus. It. Ant. Class. H (1888). Fabricius Athen.
Mitt. IX 363—384 (s. auch Inschriften) : Lite-

ratur s. Mon. Ant. Accad. Lincei III (1893) IXff.

und Larfeld'Bursians Jahresb. LXXXVII 290.

Busolt Gricch. Gesch. I 331ff.
t
2 a) Alteste

Oesetzgebung (6. Jhdt), Mus. It. Ant. Class. LI

181—252. b) 2. Periode (5. Jhdt.) = ,Recht von
O.', Comparetti Mus. It. Ant. Class. I (1885)
233—287. Halbherr und Fabricius Leggi
ant. della citta di Gortyn, Firenze 1888. c) 3. Pe-

riode, Mus. Ital. II 659ff. Lewy Altes Stadt-

recht von G., Berlin 1885; Arch.-epigr. Mitt
aus Osterr. XX 122ff. 12. GStterverehrung:
Apollon Pythios im Pythion (s. d.) t Steph. Byz.
Anton. Liber, met 25. Corn. Nep. 9; Artemis
(To^'af?]), Collitz Dialektinschr. nr. 4991 III

10; Britomartis (Diktynna), Callim. hymn. 8.

Mon. Ant. Accad. Lincei HI nr. 10; Dionysios

6 Ko . . ., Collitz Dialektinschr. nr. 4953;
Hera, Mon. Ant. Accad. de Lincei III nr. 8, 3;
Hermes Edas, Etym. M. s."Edas*, Kadmos, Solin. 18;
Lato, Collitz Dialektinschr. nr. 4982; Poteidan,

Mon. Ant. Accad. Lincei III nr. 188; Zeus Heka-
tombaios, Hesych. Ptolem. hist. 3; fcXyavog,
Collitz Dialektinschr. nr. 4963; ot ev Toqxvvi

JftXywiot , Mon. Ant. Accad. Lincei III nr. 10;
s. auch Kunstwerke; Asyl fiir entlaufene
S k 1 av en nach den Legge di Gortyna, Arch. Veneto
Ser. VII 9b (1897/8) 73, 222. 13. Inschrif-
ten: Tournefort Voyages I 75. Pashley
Travels in Crete I. Pococke Inscr. Ant. I 4, 2

p. 43 nr. 4. Neumann Rer. Cret. spec. 110.

Falkener Mus. Class. Ant n (1852/3) 278f.

CIG II nr. 2560, 2588: Q. Caecilius Eufinus, der
Proconsul von Kreta und Kyrene, nr. 2589. 2591

:

P. Septimius Geta, Quaestor und Propraetor von
Kreta und Kyrene, nr. 2592ff. Addenda nr. 2561 b
usw. Spratt Travels in Crete II 430ff. (Babing-
ton). Thenon Rev. Arch. XVIII 126ff. 192ff.

Haussoullier BGU 1885, 6—9. Halbherr
e Comparetti Epigrafe arcaiche di G., Mus. It
Ant Class. H (1888) 181—252 OffM piyXtg arch.

Inschriften). Halbherr 561—592 (Rundbau am
Mitropolian6s). Comparetti Iscrizioni arcaiche
di G., ebd. 645-668. F. Halbherr e B. Com-
paretti Relazione sugli scavi del tempio di
Apollo Pythios in G., Mon. Ant Accad. (1889) 49ff.

Halbherr Iscrizioni Cretesi, Mus. It. Ant. CL
IQ (1890) 691f. Comparetti Le Leggi di G.
e le altre Iscrizioni Arcaiche Cretesi, Mon. Ant.
Accad. Lincei LH (1893) 1—100. Teilung der
archaischen Inschriften in solche der 1. Epoche
(im Pvthion gefunden), der 2. im Rundbau, Eicci
Miscellanea epigr., Mon. Ant Class. Accad. Lin-

uortyn 167V

cei I (1893) p. 292—308 nr. 5—10. 14. Kirchen:
(Titos, Falkener Theaters 23). 15. Kulte s.

Gotterverehrung. 16. Kunstwerke: Urlichs
Skopas 40. Le Bas Monuments figure's 124.
Curtius Arch. Ztg. X Taf. 38, 1: Zeus mit As-
klepios und Hygieia. S a v ig n on i Weiblicher Kopf,
Mon. Ant Accad. Lincei VIII. 17. Labyrinth:
Altere Literatur bei HSck Kreta I 447. Cocke-
rel 1 Travels in Various Countries of the East

10 402 = Wpole Travels. North Douglas Essay
on certain Points of Ressemblance between An-
cient and Modern Greeks, Lond. 1813,25. Fal-
kener Mus. Ant. Class. II (1852/3) 284—286.
Sieber Reise auf Kreta 510. T. Spratt s. o.:

,Lage und Ruinen'. Gestein: Sandstein. 18. Le-
thaios C. Bursian Geogr. Griechenl. II 564.
T. Spratt Travels in Crete Karte E. Fabricius
Athen Mitt IX (1884) 367. F. Halbherr Mus.
It Ant Class. II (1888) 561. 19. Mauern:

20 tsixtstjaaa Horn. 11. n 646. Dann ohne Mauern
Strab. X 478. Nach Phrantzis I 34, 23 spaterer

Mauerzug auf 80 Stadien Umfang berechnet; der
Bau des Ptolemaios Philopator (222—205 v. Chr.)

infolge eines Aufstandes unterbrochen. 20. Mun-
zen. Literatur: Sworonos Numismatique de
la Crete Ancienne I 158—182. Wroth Catalo-

gus of the Greek Coins of Crete and the Aegean
Islands (Lond. 1886) 37—47. Falkener Theaters
in Crete 20. 21. Praetorium (Basilika, ^ Ba-

rn otXixij Mus. It III 718 nr. 156, 800 m von der
Akropolis): Pococke Descript of the East,

Lond. 1743—45, 252—254. Spratt Travels and
Res. in Crete, Lond. 1865. II 34-35. Falkener
On the Antiqu. of Candia (Mus. Ant Class.,

Lond. 18602) 11277—281. B. Comparetti Mon.
Ant. Accad. Line. LU (1893) If. Ricci Pretorio

di G. secondo un disegno a penua e manoscritti
infediti del secolo XVII, Mon. Ant. Accad. Lincei

II (1893) 317ff. 22. Pythion: Steph. Byz.
40 (unter den Ruinen "o roy fiiyXeg mitten in den

Ruinen): Mus. Itin. Ant Class. H (1888) 181ff.

Halbherr Mon. Ant. Accad. Lincei I (1889—
1892) 42 Inschrift des 3. oder Anfang des 2.

Jhdts.; Vertrag zwischen G. und Knosos: axaaai

xav oftoXoylav xavxav yQatpavxeg sazdXav Xtftivav

. . . kfi Ilvrtot. Orakel: Apollon Gortynios, Anton.
Liber, met. 25. Comparetti ebd. Ill (1893) 5ff.,

Plane des Pythions. 23. Staatseinrichtungen
nsw.: Gilbert Griech. Staatsaltert 216ff. ; Ver-

50 trage s. o. Geschichte; auBerdem mit Eiyros,

Collitz Gr. Dialektinschr. nr. 5014; Streit um
den Besitz von Apollonia bei Knosos; Vertrag
mit den 'PtzTrjvioi (Stadt 'Pityvia Steph. Byz.);

im xoivov KQrjraieojv. 24. Stadtviertel Aazto-
otov um das Heiligtum der Lato, Coll itz nr. 4982;
TlvTiov (= I2v$iov), Mon. Ant Accad. Lincei I

(1893) 42, s. o. bei Pythion. 25. Tempel s. o.

Gotterverehrung. 26. Theater: a) grOfieres,

Onorio Belli 1582-1596, s. Falkener Theaters
60usw. 21; b) kleineres, Onorio Belli, Falkener

Theaters usw. 21. Comparetti Mon. Ant Ace.

Lincei HI (1893) 87ff„ Romisches Theater
Pococke Desc. of the East 252—254. Spratt
Travels and Researches in Crete II 33. Halb-
herr e Comparetti Mus. It. Ant Class. II

(1888) 182. 27. Sprache: Athen. XI 502 B (aus
Hermonax) : yowot naga Poffrwiotg itoztjQiov *t$o£,

Sfiotov Sr/txleiqi z&Xxtov * 8 dfdooihu ry aQna-
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<*#!>**. wd tod iga<jTG& <prjatr 'Eefi&va£. Hesych.

Mi£gct*&rd JToQt^viesv [tilioi] bh avnij, vgl. dazu

M. Schm i d t. B ech t e 1 Nachr. Gott. Ges. d. Wiss.

1890,88. BlaBin Collitz-Bechtel Samml. d.

griech. Dial.-Inschr. HI 2. 3. 246fl. [Burchner.]

Gortyna s. Gortyn.
Gortynaia (Theophr. h. pi. I 9, 5); Cortynia

(Varro de r. T.I7); Oortynia (Strab. X 476); Gor-
tynis (Oppian. cyn. II 378. Steph. Byz. s. Bolflrj).

Gegend urn Gortyn auf Kreta, niedriges Land,
X&a(j,aXt} yair} (Oppian.) , aber fruchtbar durch
feuchten Westwind, Theophr. vent. § 44. In ihr

die Quelle Sauros mit Platanen, die ihr Laub
nicht abwerfen; sagenhafter Schauplatz desLiebes-
abenteuers der Europe, s. den Art. Gortyn Mun-
zen (Theophr. h. pi. I 9, 5), und nahe dabei eine

andere Quelle. Uber die Orte in der G. C. Bur-
sian Geogr. v. Griechenl. II 568, 1 und oben
Art. Gortyn 9. [Burchner.]

Gortynia. 1) s. Gortynaia.
2) rogzwta, Stadt in der niakedonischen Land-

schaft Emathia am Axios, uuterhalb des jetzt

Demir Kapu genannten Engpasses, 429 t. Chr.

von den Thrakern besetzt, Thuk. H 100, 3. Strab.

VII 329 frg, 4 {dm rogzwlov). Ptolem. II 12,

36 Mull. {roQ&wla). Steph. Byz. s. rogSvvia.

Plin. n. h. IV 34 Gordynia. Leake North. Gr. Ill

444. Demitsas Aq/- yecoyg, Maxsd. II 228f.

Kiepert N. Atl v. Hellas VII. [Oberhummer.]
Gortynios (Toqtvvioq). 1) G. hieB nach der

arkadischen Stadt Gortys (s. d.) der heutige FluB
von Dimitsana oder Atsikolo in seinem Unterlauf,

wahrend er in seinem Oberlauf den Namen Lusiso

fuhrte im lovzQoTg zov Aids ze%&svzos. Nach-
dem seine Quellbache sich in der Hochebene von

Karkalii gesaromelt haben, stromt er zwischen
jahen Felswanden nach dem Alpheios zu, in den

er wenig unterhalb Karytaina mlindet. Paus. V
7, 1. VIII 4, 8. 28, 2f. Leake Morea II 23.

Curtius Pelop. I 352ff. Bursian Geogr. II 231f.

Philippson Pelop. 104. Frazer Paus. IV
311. [Bolte.]

2) 1. Epiklesis des Asklepios. In dem Askle-

pieion zu Titane bei Sikyon (o. Bd. II S. 1665
nr. 47) stand eine Marmorstatue des Asklepios G.

f

Paus. II 11, 8. Zweifelhaft ist, ob diese Epikle-

sis rait dem Asklepioskult von Gortyn auf Kreta
(o. Bd. H S. 1670 nr. 108. Gruppe Griech.

Myth. 1445, 9), mit dem Asklepioskult von Gor-
tys in Arkadien (o. Bd. II S. 1667 nr. 75; vgl.

Preller-Robert Griech. Myth. I 522, 3) oder

mit dem thessalischen Gyrton (o, Bd. II S. 1663
nr. 4a. v. Wilamowitz Isyllos55. Immerwahr
Kulte Arkadiens 181) zusammenhangt.

2. Epiklesis des Apollon; Anton. Lib. 25 (nach

Nikand. und Korinna) erzahlt in der Sage von
Metioche und Menippe, die Boioter batten das

Orakel des Apollon G. befragt. Wahrscheinlich
ist darunter Apollon Pythios von Gortyn auf
Kreta zu verstehen (o. Bd. II S. 46). Vgl.
Gruppe Griech. Myth, 1449. [Jessen.]

Gortyuls s. Gortynaia.
G*rtyns s. Gortyn.
Gortys (roQTvs). 1) Eponymer Grundnngs-

heroe, der am (arkadischen NebenfluB des Al-
pheios} Gortynios eelegenen Stadt Gortys, Sohn
des Stymphelos, Enkel des Elates, Urenkel des
ArltM, Bruder des Againedea, Pans. VIII 4. 8.

2) Eponymer Grundungsheros der kretischeit

Stadt Gortyn, Steph. Byz. s. F6qtw.
8) Sohn des Tegeates, Bruder des Skephro*

und Leimon, Paus. VIII 53, 1; nach § 2 auch
der nach Kreta aaswandernden Kydon und Arche-

dios, die wie G. selbst dort Stadte grunden. Difr

Kreter selbst aber erklarten den G. for einen

4) Sohn des Rhadamanthys, die anderen beiden

fur S6hne des Minos und Hermes, Paus. a. O.

10 [Tumpel.]

5) Stadt in Arkadien. Miinzinschrift AXAIQAT
KOPTYNIQN, Hes. Kogzvvtoi ot "AgxaSsg • %
yag Kogzvg zfjg 'Agxadtov , Vgl. Koqzvviov IG IV
lb 373. 110 (6. Jhdt. v. Chr.). Nomin. roQzvz
Paus. VIII 27, 4. 28, 1; Akkus. Nqtwo. V 7, 1.

VIII 4, 8. 27, 7. 28, 2; ebenso ist zu lesen bei

Rhianos bei Steph. Byz. s. MsXairaC, s. Me in eke-

Anal. Alex. 184 (codd. rogtwav). Nom. Gor-
tyna Plin. IV 20, Konjektur rar eartina der

20 codd. ; Akk. rogzwav Polyb. IV 60, 3 , unwahr-

scheinliche Konjektur fur yogyov zov. Nach S o 1m

-

sen- Beitr. zur griech. Wortforschung I 17 ge-

hOrt G. zu ayslgco und bedeutet ,Versammlungs-

statte' (gegen Fick Vorgriech. Ortsn. 20f. 93.

106). Vielleicht war es urspriinglich nur eine

Dingstatte des arkadischen Gaus Kynuria, zu dem
es nach Paus. VIII 27, 4 gehorte. Dafi Polybios

(s. o.) Zugehtfrigkeit zu Telphusa behaupte, be-

ruht auf Konjektur. Von seiner Geschichte wissen

30 wir nichts. Rhianos (s. o.) berichtete von Kampfen
mit den Eleern. Bei der Griindung des arkadi-

schen Einheitsstaates 367 (Niese Herm. XXXIV
539) gab es einen Teil seiner Einwohner an Megalo-

polis ab und wurde eine xcojmj. Es behauptete

aber eine gewisse Selbstandigkeit, denn es erhielt

um diese Zeit seinen stattlichen Mauerring und
schmiickte seinen Asklepiostempel mit Statuen

von der Hand des Skopas. Die Ruinen von G.

hat Leake am rechten Ufer des Flusses von At-

40 sikolo oder Dimitsana, des alten Gortynios (s. d.)„

entdeckt, etwa 5 km oberhalb seiner Einmiindung

in den Alpheios. Kahle Kalkberge in weitem
Kreise umziehen einen tiefen Kessel, dessen Grund
eine Gruppe niedriger Hiigel einnimmt. Sie sind

mit den Weingarten des Dorfes Atsikolo bedeckt.

Am Ostrand der Hiigel strOmt in tiefer Schlucht

der FluB zwischen senkrechten Felsen entlang.

An der Nordostecke jener Hugelgruppe lag die

Stadt auf einem schmalen Kalkrticken , der sich

50 nur wenig erhebt, nach Sudwesten steilrandig ab-

bricht, nach Nordosten sich allraahlich abdacht

und sich von Nordwesten nach SGdosten erstreckt.

Hier verbreitert er sich und wird durch eine halb-

kreisfOrmige Einbuchtung in einen siidlichen und
einen Ostlichen Zipfel geteilt, die beide bis an

den Rand der Schlucht des Flusses reichen. Die

Mauer, die sich geschickt der Gestaltung des Ge-

iandes anschlieBt, ist nur an der Ostseite langs

des Flusses verschwunden, sonst laBt sie sich in

60 ihrem ganzen Verlauf feststellen. Sie ist aua

ziemlich groBen , auf der Vorderseite stark ge-

buckelten BlOcken dunklen Kalksteins mit sorg-

faltigem Fugenschnitt in horizontalen Lagen er-

baut; doch greifen die Blocke oft mit polygona-

lem Schnitt aua einer Lage in die andere uber.

Sie ist schwerlich alter als das 4. Jhdt. ; zwei kurze-

Mauerstucke aue ganz rob behauenen Blacken
auf der Nordosteette nahe dem Tor (s. u.) kOnnteit,

ig/o vorya \AVWU-IiTJB

Beste einer alteren Befestigung sein. Erhalten

sind 2—6 Schichten in 2—3 m HOhe. Die Dicke

wechBelt von 3,50 m bis Ober 4 m. Die Sftdwest-

mauer ist durch 5 viereckige Ttirrae verstarkt,

-die in die Mauer einbinden. An der besonders

festen Nordwestfront , die den schmalen Sattel

abschneidet, durch den die ummauerte Flache

mit dem hoheren Gelande zusammenhangt, sind

5 halbkreisfOrmige Turme angeordnet, dicht da-

iieben an der Nordostseite ein vierter. Der Haupt- 10

-eingang befindet sich nahe dem Sstlichen Ende
der Nordostfront (s. Zeichnung der Expedition,

l>ei Leake falsch eingetragen), in der Bichtung

auf die Stelle, wo auch heute eine Briicke den

FluB uberspannt. Zum Schutz des Tores bildet

•die Mauer, die hier aus besonders groBen Blbcken

erbaut ist, einen einspringenden Winkel. An der

Kordecke befindet sich eine Pforte. In der Nord-

westseite ist keine Oflnung: Bursian hat sich

rojQvr6st d (auch yogvro; und ^ft)^«rrff), dag
Futteral oder der Kasten, in dem der Bogen anf-

bewahrt wurde (Horn. Od. XXI 54. Lykophr. 458.

Luk. Herakl. 1. 8). VgL Apoil. lex. 56, 1. Etym.
M. 244, 7. L. Gud. 132, 11. Or. 39, 22. 51, 6.

Suid. Hesych. Bekk, an. 1096. Eustath. 39, 6.

1898, 51. Dcderloin Homer. Gloss. 59. Lobeck
Proleg. 389. Ben fey Griech. Wurzelles. II 114.

Christ Griech. Lautlehre 230. [Lammert]
Gossypium s. Baumwolle.
Gotarzes, Partherkonig von 40—51 n. Chr.

I. Que 11 en. Hauptquelle ist Tacitus im XL
und XII. Buch der Annalen. AuBerdem gibt eine

direkte kurze Notiz fiber ihn nur Josephos (ant.

Iud. XX 73. 74), wahrend Philostratos in der

Vita Apollonii einen Blick auf die PersOnlichkeit

und die Regierung von G.s Bivalen Vardanes ge-

wahrt, allerdings unter dem schiefen Gesichts-

winkel des seinen Helden bis ins Phantastische

durch die Einarbeitung in die Oberflache eines 20 verherrlichenden Biographen. tber die Inschrift
" "">•*•••'-

von Behistun, CIG III 4674 = Dittenberger
Syll. or. I 431, die seinen Namen nennt, s. u. Ab-

schn. V.

Die Mftnzen des KOnigs gestatten eine ge-

naueTe chronologische Festlegung der Hauptdaten

seiner Regierung und fiigen noch manches Detail

zur literarischen ttberlieferung hinzu. Nach den

frtiheren unzulanglichen Publikationen (u. a.

Eckhel ILT 534. Mionnet V 666f., 61-65;

Steines tauschen lassen, die fur die Aufnahme
eines aus der darfiber liegenden Schicht eingreifen-

den Steines hergerichtet ist. Die umschlossene

Flache ist etwas uber 1/2 ^m *an&- Curtius er-

wahnt Spuren von Hausern. Auf Besiedlung im
Mittelalter deuten die zahlreichen roten unbemal-

ten Scherben, von denen Frazer spricht. Ein
grower Ziehbrunnen befindet sich aufierhalb des

Mauerrings westlich in der Richtung auf Atsikolo

zu. In geringer Entfernung vor der Siidwest-30 Suppl. VLTI 447f., 49—51) hat erst P. Gardner
' '

"" n.™,.-, -n. tt .,__^..__. j...
eine zuverlassige Edition geboten: The Parthian

coinage, London 1877, 49f. pi. V 18—26, wozu

sich jetzt der wertvolle Katalog des British Mu-
seum teils erganzend, teils verbessernd gesellt,

W. Wroth Catalogue of the coins of Parthia (1903)

S. 161—177 pi. XXVI 12—14. XXVII. XXVIII
1—11 (im ganzen 177 Exemplare). Eine groBe

Anzahl zum Teil fruher unbekannter Varietaten

hat v. Petrowicz in dem vornehm ausgestatte-

front liegen groBe Blocke weifien Kalksteins, die

die Ecke eines Gebaudes zu bilden scheinen. Nur
Hire Oberflache ist sichtbar. Dodwell, Leake,
Bursian und Frazer haben hier den Tempel
des Asklepios angesetzt, der nach Pausanias' (VIII

28, 1) unwahrscheinlicher Angabe aus pentelischem

Marmor erbaut war. Curtius sucht ihn in der

Nahe der Brtlcke nOrdlich der Stadt. Die Statuen

des jugeudlichen, unbartigen Asklepios (s. o. Bd. II

S. 1667, 47ff) und der Hygieia waren von Skopas 40 ten Katalog seiner Sammlung zusammengestellt

:

<s. 0. Bd. II S. 1694, 2ff.). Miinz«n (Bronze des

Achaischen Bundes): Head HN 352. 372. Head-
Svoronos 'lot, z, Nop. I 526. Florance Ethni-

ques des Villes et Peuples grecs 17 (tableau).

Dodwell Tour II 382. Leake Morea II 24f.

Curtius Pelop. I 350f. Frazer Paus. IV 307ff.

mit weiterer Literatur. Plan: Esp^dition de

Moree II pi. 31, danach Curtius I Taf. V. Die

beiden Inschriften aus Karytena (CIG I 1534f.)

Arsaciden-Munzen, Wien 1904 S. 117—126 Taf.

XVn 13—16. XVLn (76 Stuck).

Besonderen Wert haben die Tetiadrachmen,

die hellenisches Geprage aufweisen, sie sind bis

auf den Monat genau datiert (Wroth nr. 1-32.

Petrowicz nr. 1-12); auch die Silberdrachmen

(Wroth nr. 33—56. Petrowicz nr. 13-26) ent-

halten Legenden, aber mit stark barbarischen

Buchstabenformen (vgl. Wroth S. LXXVUf. und

enthalten nichts, was sich auf G. bezoge. Ich50l65 Anm. Petrowicz S. 119f.) und sind un-

besuchte die Ruinen am 29. Mai 1909. [Bttlte.]

Gorya bei Ptolem. Vn 1, 43; bei Strab. 697
Gorys. Hauptstadt des indischen Clans der Gu-
raioi, von der Ptolemaioskarte am FluB Guraios

angesetzt, auf dessen Tal die G. noch zu Ale-

xanders Zeit beschrankt waren. Wenn dagegen
Strabon G. an den westlicheren Choaspes legt,

so erklart sich dieser Irrtum offenbar daraus,

dafi nach Alexander die Guraioi sich nach Westen

datiert, wahrend die kleinen Bronzestlicke (Wroth
nr. 57—177. Petrowicz nr. 27—77) fast ohne

jeden Buchstaben gepragt sind. Die seither neu

gefundenen Exemplare der Silberdrachmen mit

seinem Namen sind unten erwahnt. Drachmen
ohne den Namen des G. sind nicht so selten

(vgl. z. B. auch Arch. Anz. 1909, 148); sehr zahl-

reich sind die Typen seiner Kupfennunzen.

H. Literatur. v. Gutschmid KL Schrift.

ausdehnten und damals der untere Choaspes ein60LTI 43—124; Gesch. Irans (Tubingen 1888) 123

neues Zentrum ihres Territoriums wurde. Vgl. —128. Schiller Gesch. d. rom. Kaiserzeit I 323

Guraioi. [Kiessling.]

Goryaia s. Guraioi.
Goryandis in Indien. Nonn.Dionys.XXVI 294.

Vielleicht zu erklaren aus gorirant. [Kiessling.]

Gorytoessa {r<&Qv%6i;ooa) t Amazone im Ge-
folge der Pentnesilea, vor Hion u. a. erlegt von
Achilleus, Tzetz. Posthom. 178. [Tampel.]

—325. Mommsen R. G. V 379f. Olshausen
S.-Ber. Akad. Berl. 1878, 172-179. Dessau
Prosop. Imp. Rom. II 120f., 121. Gardner a. a.

O. 12f. Wroth a. a. O. XLV—XLVID.
EH. Nam*; Abatammung; TiteL Die

Namensform Gotarxes findet sich bei Tacitus (ein-

mal auch Qotharxe&\ r<ax&Qfy£ auch in der In-
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sehrift (vgl. dazu Dittenberger Syll. or. I 431

n. 4) und auf Tetradrachmen, XTooxseGtjs auf Drach-

meh, K&taQStjg bei Josephos. Die neupersische

Form ist Goderx oder Gudarx (v. Gutschmid
Kl. Sehrift. Ill 44. Olshausen S.-Ber. Akad.

BerL 1878, 172).

Dber seine Abstammung herrscht nicht vOllige

JDarheit. Josephos, dessen Bericht ungenau und
unverlaBlich ist, nennt ihn emeu Bruder des

deute soviel wie ,Sohn des Gew', wobei 01 B"

ha use n (S. 172) auf die enge Verbindung hin-

wies, worin Gudarz und Gew in der alte*ranischen-

Heldensage erscheine. Aber die richtige Mtinz-

legende gibt schon Gardner a. a. 0. 49f. (pi. V
25. 26), allerdings erst in den Nachtragen S. 65
richtiggestellt. Zu den zwei Exemplaren dieser

Drachmae in Paris und Petersburg, die er und
die Alteren kennen, ist dann ein drittes hinzu-

Tardanes (I.) , der ein Sohn Artabanus in. war 10 gekommen, das sich im British Museum befindet,.

(Joseph, ant. Iud. XX 69), und ebenso des Vola-

gases (I.); zu diesem aber offenbar nur Stief-

bruder, weil Pacorus und Tiridates im Gegensatz

zu G. als seine Bruder von demselben Vater be-

zeichnet werden (ant. Iud. XX 73. 74; auch Dio

ep. LXHI 5, 2. Tac. ann. XII 50. XIII 34. XV
2 [ausdrticklich auch als Sonne desselben Vaters

erwahnt], 14. 31). Auch nach Tac. ann. XI 9

ist G. der Bruder desVardanes; XI 8 wird auch

Wroth 165, 33 {pi. XXVII 2); endlich sind zwei

andere Esemplare derselben Miinze aus dem Be-

sitze des Dr. Mordtmann in Konstantinopel in

die Sammlung v. Petrowicz iibergegangen und
in dessen Katalog 119, 13. 14 (Taf. XVII 15)

verOffentlicht. So ist jetzt die Lesung als fest-

stehend zu betrachten: ^aod{i}£(og fiaoiX{t)ea>v

Aoadxov vog xsxakovfxevog Agrafidvov ratJTEQ£ijg.

Gardner (S. 50) hatte die Vermutung angenom-

Artabanus als Bruder des G. genannt; doch be- 20 men, da8 vog xexaXovfievog gesetzt sei fur vibg

ruht es auf MiBverstandnis Gardners a. a. 0.

12, wenn er diesen Artabanus fur den Ko'nig

halt und einen Irrtum des Tacitus annimmt; es

ist vielmehr ohne Zweifel ein jungerer Artabanus,

wohl der Sohn Artabanus III., gemeint; ihn hat

G. als gefahrlichen Thronrivalen samt Prau und
Sohn aus dem Wege raumen lassen, Tac. ann.

XI 8. XII 10 (vgl. auch Mommsen R. G. V
379, 1. Cauer o. Bd. II S. 1296). Als Sohne

Artabanus III. kennen wir aber aufierdem noch 30 xaiovpdvov steht.

Hsxtyuwog , was bedeute, daB G. seine Abstam-
mung von Artabanus mit Stolz hervorhebe, wah-

rend Wroth (S. XLV 2; vgl. Numism. Chronicle

1900, 95, 6) Agtafidvov mit vog und xexaXovfihos

mit r<oTSQZr}s verbindet, also ,Arsaces, Kimig der

Kflnige, mit dem personlichen Namen Goterzes,.

Sohn des Artabanus', ahnlich wie bei Mithri-

dates m. (Wroth 66, 41; Numism. Chron. 1900,.

93) neben dem Dynastienamen aueh ffrgadzov im-

Arsakes, den altesten (Tac. ann. VI 31. Dio LVni
26, 1), Orodes (Tac. ann. VI 33. Joseph, ant.

Iud. XVIII 52) und Dareios (Joseph, ant. Iud.

XVIJI 103; vgl. Dio LIX 17, 5. Suet. CaL 19, 2).

Volagases aber wird als Sohn des Vonones (II.)

von einer unebenburtigen Mutter angegeben, Tac.

XJJ 14. 44. Einen anderen Bruder des Vardanes,

Megabates mit Namen, ftihrt Philostr. v. Apoll.

I 31 an, der aber vielleicht nur, wie v. Gut-

Jedenfalls lafit sich nunmehr kein Anhalts-

punkt dafiir linden, daB G. nur der Adoptivsohn

Artabanus IE. sei (v. Gutschmid Kl. Schr. Ill

52; Gesch. Irans 123. 01 sh aus en 177. Ditten-

b e r g e r n. 2). Die Inschrift von Behistun beweist

insofern nichts, als wir ja nicht wissen, ob das

zweimalige Vorkommen d.es Namens G. beidemal

denselben Mann bezeichnet (diese Frage ist auch

von Olshausen 172 aufgeworfen worden). DaB

schmid Kl. Schr. Ill 48, meint, eine von dem 40 mit dem rwrdgCyg c<ttgdxr}g *&v oaxganfwv]

Autor erfundene PersOnlichkeit ist. *)

Viel Verwirrung in den Ansichten iiber die

Abstammung des G. hat die unrichtige Lesung

und Erklarung einer Silberdrachme hervorgerufen,

durch die auch v. Gutschmids Scharfsinn zwei-

mal irregefuhrt wurde (Kl. Schr. Ill 68—72; zu

anderen, aber ebenso unzutreffenden SchluBfolge-

rungen ist er in der Geschichte Irans 123 durch

Olshausens Ausfuhrungen [a. a. 0. 176f.] ge-

unser G. gemeint sei, ist allerdings sehr wahr-

scheinlich, rcozdgCrjg rsoTio'&gog aber scbeint ein

anderer Mann desselben Namens zu sein.

Die Namen und Titel, die G. auf den iibrigeii

Sibermunzen ftihrt, sind §aod£wg (Saadiaiv Agod-

xov eveqyhov dixatov imtpavovg <pdeXkt]vog (Gard-

ner 49 pi. V 19ff. Wroth n. Iff. 34ff. v. Petro-

wicz 11 7f. 120f.) und fiaaiMoyg fiaodeatv tpiUXlr).

imyavo. dixatov svegyst. rcotdgtov (Gardner 49

langt; auch Dittenberger hat sich in den Er- 50 pi. V 18. besser Wroth n. 10 pi. XXVI 13.
J

-
1-— ^-^-- T„„i._:*i i_

v. Petrowicz nr. 5). Auf einer erst neuerdings

bekanntgewordenenDrachme(v.Petro wicz nr. 15J

nennt er sich fiaod. fiaod. 'Agod. smgyL dixato.

vix[r)]<p6Q. (i)m(pavovg. Er wird also, wie dies

bei den meistenPartherkOnigen ublich ist (vgl. Gar-
dners. 22), meist ohne seinen Individualnamen

nur mit dem Namen des Dynastiegrunders Arsa-

kes genannt. DaB er auf einigen Tetradrachmen

(
._, _^ ,__._. aus dem J. 357 = 45/6 und 358 = 46/7 und auf

(ein iitel) 'AQxapdvov erklarte. Fur Ieftf vog 60 undatierten Drachmen doch seinen personlichen

glaubte Olshausen eine Stfttee in der Inschrift Namen ftihrt, hat Wroth S. XLVII mit der

von Behistun zu finden, in welcher der Name allerdings unbewiesenen Vermutung zu erklaren

rtozdgtje reoxo&Qog steht: au«h. reoxodgog be- versucht, daB zuBeginn seiner zweitenHerrschafts-

klarungen zu der oben zitierten Inschrift im
wesentlichen v. Gutschmid angeschlossen) : so-

wohl durch die Lesung *Aqeclv&v statt Agod-

xov (vgl. atich Numism. Chronicle 1900, 370)

als durch das ratselhafte KEKAAOYMENOC,
das v. Gutschmid zuerst als x€xadvfi(fi)tvog,

dann nachdem Olshausen es zu dem Voran-

gehenden gezogen, als vdg rs(o) xaZovfievog ge-

faBt hatte, seinerseits als vdg Fe(oJ KaHfisvog

*) Zur tibersicht nug fxAjfa&im fltemnw dienen:

ArttbMitiB Hi. "t* teor Vonones IX.

1. Gem. paelex Gimeea

VanUuiw Ootaixes ArWbimu Orodes »>relo6 Megkbfttes ToU«m«{I) TJridmtes(2) P*eoms(2)

lt>77 (iotaraes uotarzes iOYB

periode seine RechtmaBigkeit vielleicht in Frage
gestellt worden sei.

IV. Seine Regierung und die Kampfe
um die Herrschaft, a) Gotarzes und Var-
danes. Um die verwickelten Thronstreitigkeiten

nach dem Tode Artabanus III. zu verstehen, ist

es notwendig, zunachst den genauen, wenn auch

unvollstandigen Bericht des Tacitus zugrunde zu

legen. Nach Tac. ann. XI 8 vertrieb Vardanes

den G., der unter anderen seinen eigenen Bruder

Artabanus mit Frau und Sohn hatte toten lassen,

und bemachtigte sich hierauf der Herrschaft.

Nun erfahren wir aber aus Philostr. v. Apoll. I

21. 28, dafi Vardanes die Herrschaft verloren und
dann wieder gewonnen hatte (eine Bestatigung

durch die Munzen, wie v. Gutschmid Kl. Schr.

Til 51 auf Grund der schlechten Publikation bei

Mionnet Suppl. VIII 445f., 46 geglaubt hat,

gibt es allerdings nicht, wenn auch die Munzen
nicht, wie Wroth S. XLVf. meint, das Gegen-

teil beweisen). Also mtissen wir annehmen. daS
auf Artabanus III. unmittelbar zuerst Vardanes

folgte, dann durch G. verdrangt wurde, worauf

er wieder gegen G. die Herrschaft gewann. Die

erste Regierung des Vardanes und seine Ver-

treibung durch G. war vielleicht bei Tacitus in

den verloren gegangenen Partien enthalten, weil

beide Herrscher a. a. 0. als bekannte Persfln-

lichkeiten vorausgesetzt werden (Nipperdey-
Andresen z. St.). Vardanes war somit wohl
alter als G., den vermutlich jungeren Bruder Ar-

tabanus hat G. beseitigen lassen, weil er ihm als

einem Usurpator immerhin gefahrlich werden
konnte. Josephos ubergeht die erste Regierung

sowohl des Vardanes als auch des G. und be-

ginnt gleich mit der zweiten Eegierungsperiode

des Vardanes, indem er dessen Vereinigung mit

Izates zu einem Kampf gegen die Romer erzahlt

(ant. Iud. XX 69 ; dafi hier anstatt Vardanes der

jiingere Artabanus gemeint sei, wie Mommsen
R. G. V 379, 1 vermutet, ist doch kaum glaub-

lich).

Damit lassen sich einigermafien die genauen

Datierungen der Tetradrachmen vereinigen, ob-

wohl der Umstand, daB die Zuweisung der ein-

zeinen Munzen an bestimmte Herrscher meist nur

auf Grund der Portratahnlichkeit erfolgen kann,

zur Vorsicht mahnen muB. Die friihesten datier-

ten Munzen des G. tragen das Datum 352 der

Seleukidenara , d. i. 40/1 n. Chr. ; sie stammen
also wohl ans der ersten Regiemngsperiode des

G., Gardner 12. 50. Wroth S. XLV 161 Anm.
(angezweifelt von v. Petrowicz S. 118f.). Aus
der ersten, offenbar nur ganz kurzen Regierungs-

zeit des Vardanes scheint kein datiertes Stiick

vorhanden zu sein; von ihm allein kennen wir

nur Munzen aus den J. 353 und 354 , und zwar
die alteste vom Panemos 353, d, i. Juni 42
(Gardner 48f. v. Petrowicz 113, 1. Wroth
S. XLV 153, 1. 2; vgl. Anm. Wenn freilich die

hier erwahnte Lesung von Prokesch-Osten:
Gorpiaios 351 anstatt 354 richtig sein sollte,

dann batten wir Munzen des Vardanes aus dem
August 40, also aus seiner kurzen ersten Regie-

rungszeit). In die J. 355 und 356 (= 43—45)
fallen die Kampfe zwischen den beiden Dynasten
mit wecbselndem Erfolg; denn aus diesen Jahren

gibt es Munzen sowohl des Vardanes (Gardner

481 Wroth XLV 155ff. v. Petrowicz 114,6-8)

als des G. (Gardner 50. Wroth XLV 161, 1. 2),

und erst von 357 angefangen bis 362 (= 45—51)

ist die Reihe der Munzen des G. allein nicht

mehr unterbrochen (Gardner 49f. Wroth XLV
161—164. v. Petrowicz 117f.). Das ist die Zeit

seiner unbestrittenen Alleinherrschaft.

G. gab auch nach seiner Vertreibung den

Versuch nicht auf, die Herrschaft zuruckzuer-

10 langen, zumal da Vardanes mit grofien Schwierig-

keiten zu kampfen hatte. Denn die Stadt Seleu-

cia, die schon unter Artabanus III, abgefallen

war (vgl. auch Tac. ann. VI 42), wollte sich auch

dem Vardanes nicht ergeben, so daB sich dieser

in seiner blinden Wut in eine fur den Augen-
blick ganzlich zwecklose Belagerung der gut ge-

schiitzten und stark befestigten Stadt verrannte.

Verstarkt durch die Streitkrafte skythischer No-
madenstamme, der Daher, sowie der Hyrkanier,

20 auf deren Treue sich auch sein Vater sowie

fruhere Partherkonige stets hatten stutzen kfinnen,

eroflnete G. den Bruderkrieg, so daft Vardanes

die Belagerung von Seleucia aufgeben muBte und
dem G. bis nach Baktrien entgegenzog; sehr zum
Schaden des Partherreiches, dessen Nebenlander

diesen Konflikt zum Abfall beniitzten (Tac. ann.

XI 8).

Armenien war, nachdem Caligula den Mithri-

dates abgesetzt und nach Rom befohlen hatte

30 (s. auch Dio LX 8, 1. Sen. de tranquill. 11, 12),

wieder dem Partherreich zugefallen. Nun aber

schickte Claudius den Mithridates wieder hin,

und dieser konnte mit rOmischer Hilfe und unter-

sttitzt von seinem Bruder, dem Ibererkbnig Pha-

rasmanes, die Herrschaft tiber das Land wieder

antreten; der parthische Satrap Demonax wurde
vertrieben, auch der kleinarmenische Konig Kotys
leistete dem Mithridates mehr gezwungen als

freiwillig die Huldigung. Angesichts dieser dem
40 Reich drohenden Gcfahren (auch eine VerschwO-

rung der Parther gegen das Leben des Vardanes

bestand, wurde aber diesem von G. selbst ver-

raten) versOhnten sich die feindlichen Bruder,

die schon in voller Schlachtordnung einander

gegenuberstanden. Vardanes blieb KOnig, G.

behielt sich nur Hyrkanien vor. Nun konnte

Vardanes endlich Seleucia zur ttbergabe zwingen

(Tac. ann. XI 9). Aber Armenien zuriickzuge-

winnen vermochte er nicht, weil ihn der romische

50 Statthalter von SjTien, (C.) Vibius Marsus, durch

Kriegsdrohungen daran hinderte (Tac. ann. XI
10). Auf diese Ereignisse ist wohl auch der

Bericht des Josephos zu beziehen (so auch

v. Gutschmid Kl. Schr. HI 73; vielleicht gehOrt

hierher auch die romanhafte Erzahlung Philostr.

v. Apoll. I 38, daB Vardanes den Krieg geplant

habe — doch wird hiefur ein viel kleinUcherer

Anlafi angegeben — aber durch Apollonius von

Tyana davon abgehalten worden sei; der rOmische

60 Statthalter von Syrien wird dabei erwahnt, aber

nicht genannt), wonach sich Vardanes mit dem
KOnig Izates von Adiabene zu einem Krieg gegen
die ROmer verbinden wollte; als sich Izates aus

Furcht vor der Macht der ROmer weigerte mit-

zuziehen, wollte ihn Vardanes mit Gewalt dazu

zwingen, wurde aber von seinen eigenen Unter-

tanen geWtet und hierauf erst G. erhoben (ant.

Iud. XX 69—73). Hier ist also mit keinem Wort



aa<Sh der ernente Versuch des G. erwahnt, die
Herradhearwurde, auf die er selbst verzichtet hatte,
wieder zuruckzugewinnen. Ernratigt fahlte er
sich dasm dutch den Ruf des stets unzufriedenen
und stets streitlustigen parthischen Adels. Dies-
mal muflte das Gliick der Waffen zwischen den
Pratendenten entscheiden. In der Schlacht am
FluB Erindes (= Charindas?) siegte Vardanes,
unterwarf in raschem Siegeslauf alle Volker bis- ~ ,

-~9 :
—

-
««"

, ^x^v* «io ^aa in u.cu jvainuieu .Alexanders a. ur. sreffenzum Smdes (wahrscheinhch der jetzige Tedschen, 10 die Perser eine Bolle spielte; moglich ware auch
vgl. t. Gutschmid Gesch. Irans 126, 2), dem
GrenzfluB zwischen Dahern und Areioi ; bei jenen
hat G. offenbar wieder Zuflucht gefunden. Var-
danes wurde durch die Unzufriedenheit seines
Heeres zur Umkehr gezwungen, nachdem er Denk-
maler hatte errichten lassen, die den bis dahin
weitesten Umfang des Arsakidenreiches verewigen
sollten. Diese Erfolge stiegen ihm so zu Kopfe,
da6 er seinen tlbermut an seinen Untertanen

seine von den Strapazen vtMig ersehopffcen Truppen
mit denen des Carenes vereinuften. Einen ebenso
falschen Freund fand Meherdates in dem schon
erwahnten KOnig Izates von Adiabene, der ins-
geheiro mit G. verbundet war. Nachdem sie den
Tigris uberschritten hatten, eroberten sie Ninive
und Gaugamela (Tac. XII 13 deutet den Namen
dieses Ortes nur an, indem er sagt, ein Kastell,
das in den Kampfen Alexanders d. Gr. gegen

daB das besser bekannte Arbela gemeint ist,

wenngleich dieses vom Schlachtfeld sehr weit
entfernt ist; vgl. Streck o. Bd. YH S. 862).
Da G. noch nicht genugend gerustet war, bezog
er rorerst eine Defensivstellung hinter dem Flufi
Corma, die er mehrmals wechselte, und wider-
stand alien Herausforderungen zum Kampf. Er
suchte dabei Zeit zu gewinnen, indem er alle
Kunste der Bestechung nnd des Verrates spielen„ v a j j j i 7- ,

«v-«.™ ^^i^^ iimioLc uci xi^sicuiiuag unu ues verrates spieien
auslieB und dadurch die schon fraher versuchte 20 liefi. Bald vollzogen auch Abgar und Izates oftenEmpOrung wieder gegen sich heraufbeschwor

;

auf einer Jagd wurde er ermoTdet, Tac. XI 10.
Jos. XX 73.

b) Gotarzes und Meherdates. Die Par-
tner schwankten eine Zeitlang zwisehen einera
andern arsakidischen Fursten, Meherdates (=
Mithridates V.: v. Gutschmid Gesch. Irans 127),
einem Enkel des Phraates und Sohn des Vonones
(vgl Tac. XII 10), der als Geisel in Rom lebte,

ihren Abfall, und Meherdates, der sich so wich-
tiger Stutzen beraubt sah und den Verrat auch
der andern ftirchtete, entschloB sich endlich,
eine rasche Entscheidung herbeizufuhren. Nun
brauchte auch G. den Kampf nicht mehr zu
scheuen, der vielraehr mit Erbitterung geftlhrt
wurde. Als nach lange unentschiedenem, blutigem
Ringen Carenes bei seinem allzu ktihnen Vor-
dringen umzingelt war, gab Meherdates jede„^q r> j„ I i.- j .—. V „— ,: ' A u,ulscu umiiiigcii war, ga-u uneneraatses ieaeund G; dann cntschieden sie s1Ch ffir diesen. 30 Hoflhung auf und wurde von dem Yerrater Par-

Aber auch sem Wesen war mcht owwititiati^av r«^ ^;„ a™ iri^„4.„_ -- -rr^i-„Aber auch sein Wesen war nicht gewinnender
als das seines Bruders und brachte viele aus dem
Adel wie aus dem niedrigen Yolke bald so gegen
sich auf, daB sie im geheimen eine Gesandtschaft
nach Rom schickten, urn sich von Kaiser Clau-
dius den Meherdates als Konig zu erbitten, Tac.
XI 10 (zum J. 47 n. Chr.). Tacitus setzt die
Erzahlung XII 10 (zum J. 49) fort, indem er
von dem Auftreten dieser Gesandtschaft vor dem
Senat berichtet. Der Kaiser antwortete den Ge- 40 an den Konig darstellt.
sandten in Geffenwart, ^ps Md"h(iT*iafo ™ D 4-;m ^ o~:~ m„j tit-i_

races, einem Klienten seines Yaters, seinem
Gegner ausgeliefert. Dieser liefi ihm als einem
Romling die Ohren abschneiden und machte ihn
auf diese Weise unschadlich, Tac. ann. XII
12—14. Yielleicht wird die Erinnerung an
diesen Sieg festgehalten in der Legende einer
Drachme (v. Petrowicz nr. 15), wo G. auch
den Beinamen vix[t}]<p6Q(ogJ fuhrt, sowie in dem
Miinzbild, das die Uberreichung eines Diadems

sandten in Gegenwart des Meherdates zustim-
mend und gab dem neuen Konige von Roms
Gnaden gute Regierungsmaximen mit auf den
Weg. Den Parthern empfahl er auch seinerseits
den von ihnen gewlinschten Konig, den der Statt-
halter von Syrien, C. Cassius (Longinus) — es
ist der bekannte Jurist — bis zur Reichsgrenze
am Euphrat zu geleiten hatte, Tac. XII 11. Dies
geschah. Bis zu dem oft genannten tlbergangsort

c) Sein Tod. Nicht lange danach starb G.,
und zwar, wie Tacitus (XII 14) ausdrucklich
bemerkt, eines naturlichen Todes. Die Nachricht
des Josephos (XX 74), daB er einer Yerschworung
zum Opfer gefallen sei, beruht auf einer bei den
uniibersehbaren Wirren im Partherreich leicht
begreifliclien Yerwechslung und ist mit Yorsicht
aufzunehmen. Er scheint nicht alt geworden zu
sein, weil sein wahrscheinlich alterer Bruders ^ , ,

------- >-« ^—

.

e-..&t.ViU »vm, ,tcjj. jsciu waiirsciieinucn aiterer rjruaerZeugma am Euphrat wo sich die Anhanger des 50 Vardanes sechs Jahre vor ihm primam intra

J:
e
i.
e

. -f
v^TsammeJ

ten, zog der romische Statt- iuventam starb (Tac. XI 10).
halter mit, Dann kehrte er zuruck, nachdem er
dem jugendlichen Kenig den Rat erteilt hatte,
sein Yordringen mOglichst zu beschleunigen.
Aber Meherdates lieB sich von dem arabischen
Konig Abgar (V. mit dem Beinamen Ukhama,
der Schwarze ; bei Tac. ist die Form Aebar uber-
liefert) von Osrhoene, der Freundschaft fur ihn
heuchelte, verleiten, in dessen Residenz Edessa

Y. Die Inschrift von Behistfin. Nun
erhebt sich noch die Frage, wie mit den eben
geschilderten Lebensschicksalen des G. die In-
schrift zu vereinigen ist r<DTaQtyg aazgdjt^ r<3v

ao.x^m[Giv], wofern sie ubcrhaupt auf ihn zu
beziehen ist. Naturlich sind bei unserer geringen
Kenntnis der Yorgange im Partherreich ver-
schiedene Moglichkeiten zuzulassen. v. Gut-a;* \r^iu i rj rr . , ~ " -^—"*- "^™<* auiwuwie mugucuKeiwn zuzuiassen. v. \jui-

die kostbarste Zeit mit Lustbarkeiten zu ver-60schmid und die ihm gefolgt sind (z. B. auch

les wwli.; « i!
mederll0lt™ Mahnungen Dittenberger a. a. O.) nehmen ii, da6 G.

Les parthischen Satrai>en vrm MpunTkn+ATYii^T. «««v, ™ tA„„.-a„. *_i._^ ttt tv j.,, 3des parthischen Satrapen von Mesopotamien,

A
6ne

n
fvieUeicht i5* derselbe auch Phaostr.

v. AglL I 21 gemeint), vermochten ihn, obwohl
oer Winter schon herannahte, nicht abzuhalten,

#?! t"1llo8en ^t Abgars den ganz unbe-
-™"wtoenUmweg flber die schneebedeckten Ge-

batten Armeniens zu machen, ehe sich

noch zu Lebzeiten Artabanus HI. Prafekt der
sog, oberen Satrapien gewesen sei; dafur haben
wir gar keinen Anhalt. Wenn wir una nur an
die Cberlieferung halten, dann ware am ehesten
an die Zeit zn denken, in welcher G. und Yar-
danes ein friedliches fTbereinkommen trafen and
G. wenigstens in einem Teile das Beiches auch

yvuuwa uruiarzes io»a

Ton Vardanes anerkannt wurde. Der ungewOhn-
liche Titel, der ihm in der Inschrift verliehen
wird (vgl. auch die Bronzemunze bei v. Petro-
wicz nr. 76), ware, ein angemessener Ausdruck
fur seine Ausnahmestellung (ahnlich auch Ols-
h aus en a. O. 179, der es als Siegesdenkmal des
Vardanes nach der Schlacht am Charindas an-

sieht ; vgl. MommsenR. G. Y 345, 1). Ob und
welche Beziehung die unter der Inschrift roh in

den Felsen gemeiBelten Reliefs (abgebildet bei 10
Gardner auf der als Titelbild bezeichneten Tafel .

nach F 1an d in und C o s t e Perse Ancienne pi. XIX)
zu diesen Ereignissen haben, muB dahingestellt

bleiben (vgl. v. Gutschmid Kl. Schr. Ill 44).

VI. Chronologie. Die zeitliche Bestim-
mung der Regierung des G. ergibt sich, wie
schon erwahnt, aus den datierten Mtinzen in

folgender Weise. Artabanus HI. start im J. 40/41
oder kurz vorher (die unrichtige Annahme, dafi

Mtinzen von ihm aus dem J. 42 vorhanden seien, 20
t. Gutschmid Kl Schr. Ill 50 und ihm folgend
Andre sen noch in der 6. Auflage seiner Tacitus-
ausgabe zu ami. XI 8, hat v. Gutschmid selbst
dann zurttckgezogen, vgl. Gesch. Irans 123); denn
die alteste uns bekannte Miinze des G. stammt
aus diesem Jahre, und in die Zeit zwischen Arta-
banus' Tod und G.s Thronbesteigung fallt auch
noch die kurze erste Regierung des Vardanes.
Spatestens im Juni 42 wurde G. durch Vardanes
vcrdrangt. Seit 43/4 finden die Kampfe des G. 30
urn Wiedererlangung der Herrschaft statt. Noch
vor dem Ende des J. 45 ist Vardanes gefallen.
Die letzte datierte Mtinze des G. ist aus dem
Monat Daisios 362 = Mai 51 (Gardner S. 50.
Wroth S.XLIY 164, 31 =pl.XXYIIl. v.Petro-
wicz 118, 12), die fruheste des Volagases I. aus
dem Gorpiaios 362 = August 51 (Gardner 51.
Wroth XLIX; vgl. 178, 1). In die dazwischen
liegenden drei Monate fallt der Tod des G. und
die ephemere Regierung des Vonones II. (Anders 40
v, Gutschmid Gesch. Irans 128; vgl. aber
Dessau Prosop. Imp. Rom. m 4751, 629;
489, 671).

DaB in den Jahren zwischen 43 und 45 die
Thronkampfe zwischen G. und Vardanes statt-
fanden, erhalt auch Bestatigung durch Bronze-
miinzen des Vardanes aus den J. 354 {= 42/3)
nnd 355 (= 43/4) mit der Reverslegende jSovtf,
worunter wahrscheinlich, wie schon Gardner
48f. und dann Wroth (XLVI u. dazu Amn. 2.50
157f., 37—39; pi. XXVI 6—8) vermutet haben,
der autonome Senat von Seleucia nach der Er-
gebung dieser Stadt zu verstehen ist. Und daB
die Unterwerfung dieser Stadt im J. 43 erfblgte,
wissen wir auch aus Tac. XI 9, wonach der Ab-
fall der Stadt sieben Jahre vorher geschehen sei,

nnd zwar, wie sich aus Tac. ann. VI 42 erffibt
im J. 36.

Mit diesen Zeitansatzen ist auch die ub-
rige Erzahlung des Tacitus uber G. in Ein- 60
klang zu bringen, die sich in zwei Gruppen
gliedert, XI 8—10. XII 10—14. Die erste
Grappe ist unter die Ereignisse des J. 47, die
zweite unter die des J. 49 eingereiht. Nun fafit
Tacitus in seiner bekannten Art oft die Ereig-
nisse verschiedener Jahre zu einem einzigen
kurzen Bericht zosammen, den er dann einem
bestimmten Jahre zuweist, in welchem sich nur

einige der erzahlten Begebenheiten abepielten;
vgl. u. a. Nipperdey-Andresen Iio S. 40 und
z. St. DaB nicht, wie v. Gutschmid Kl. Schr.
Ill 67. 80 geglaubt hat, die Einsetzung des
Mithridates in Armenien in das J. 47 gehtfrt,
wird schon dadurch klar, daB diese Einsetzung
noch zu Lebzeiten des Vardanes erfolgte. Es
ist vielmehr die Absendung der parthischen Le-
gation nach Rom, um den Meherdates von Clau-
dius zu erbitten, in das J. 47 zu setzen (so be-
richtigt auch v. Gutschmid selbst in der Ge-
schichte Irans 127 seine fruhere Chronologie),
im J. 49 fanden dann die Expedition des Meher-
dates und sein unglucklicher Kampf gegen G.
statt, der sich bis in den Winter (Tac. XII 13)
von 49 auf 50 hinzog. Aber auch noch den Tod
des G. und den zweimaligen Thronwechsel im
J. 51 erwahnt Tacitus schon hier (XII 14),
wahrend die folgenden Ereignisse richtig zum
J. 51_erzahlt sind (XH 44). Der zugunsten des
Mithridates von Armenien noch einige Zeit nach
dessen Einsetzung intervenierende rfimische Statt-
halter von Syrien, C. Vibius Marsus, wurde wahr-
scheinlich schon im J. 45 von C. Cassius Lon-
ginus abgelOst, der spater den Meherdates bis
an die Grenze des Partherreicb.es geleitete, vgl.
Jors o. Bd. Ill S. 1736. Schiirer Gesch. d.

jud. Volkes 13.4 (1901) 334^ Wenn die Zeit-
angaben des Philostr. v. Apoll. I 28 verlaBIich
waren, dann wurde die Ankuuft des Apollonius
am Hofe des Vardanes zwei Jahre und zwei
Monate, nachdem dieser die Herrschaft erlangt
hatte (vgl, auch I 21), also im Sommer 44 erfolgt
sein. Seine Abreise noch unter Vardanes hatte
ein Jahr und acht Monate spater (I 22. 40; die
Zeitberechnung, die v. Gutschmid Kl. Schr.
Ill 77—85 auf Grund dieser Angaben versucht
hat, ist zu verwerfen, weil sie, wie schon erwahnt,
auf unrichtigen Voraussetzungen fuBt) stattge-
funden, das ware zu Beginn des J. 46, was mit
den eben berechneten Ansatzen freilich nicht
genau stimmt, da G. schon vor 46 Allein-
herrscher war.

VII. PersOnlichkeit. . Der Charakter des
G. tritt in der tlberlieferung nicht allzu scharf
hervor. Er ist in allem der Typus des orienta-
lischen Despoten ebensogut wie sein Gegner Var-
danes und so viele andere Arsakiden, grausam
und zugleich feig, genuBsuchtig und lustern nach
auBerer Yerherrlichung , hinterlistig und wort*
bruchig, unverlafilich- und launenhaft; seine sae-
vtiia hebt Tacitus wiederholt hervor, er tadelt
seinen luxus und seine ignavia (XI 10. XII 10)
und fiihrt uns sein ganzes Sundenregister aus
dem Munde seiner Feinde vor. Inwieweit der
persischen Eeldensage von Godeiz die geschicht-
liche Personlichkeit des G. zugrunde liegt (v. Gut-
schmid KL Schr. HI 95—124; vgl. Olshausen
172), laBt sich nicht genau bestimmen.

Charakteristisch sind seine Gesichtszfige auf
den Mflnzen ausgepragt (vgl. v. Gutschmid Kl.

Schr. Ill 821). Er hat das eigentumliche Stirn-

zeichen, das bei mehreren KOnigen wiederkehrt
(vgL v. Petrowicz S. 58), einen langen Spitz-

Dart und langes. welliges Haar, s. die Munz-
tafeln bei Gardner , Wroth nnd v. Petrowicz,
dazu Wroth S. XLVm.

Auf einigen seiner Munzen (Gardner S. 49
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pi. V 21. Wroth S. LXXV 172, 102—106 pi.

XXVII 18. v. Petrowicz 124, 52. 53 Taf. XVIH
19} ist rm Revers ein weiblicber Kopf abgebildefc,

vielleicht seine Gattin darstellend, deren Name
aber weder hier noch sonst flberliefert ist, vgl,

Kahrstedt Klio X 287. [Stein.]

Gothicus, Siegerbeiname rtfmischer Kaiser.
Vor Claudius II. (268—270 n. Clir.) ist dieser
Beiname nicht in Gebrauch ; dafi Caracalla daran

Kaiser Tacitus besiegte gemeinsam mit seinem
Bruder und Gardeprafekten Florianus die Goten,
die auf die Nachricht von dem Tode Aurelians
in Kleinasien eingefallen waren, und erhielt dafur
den Siegerbeinamen G. maximus, s. o. Bd. Ill
S. 2875. Rappaport lOlf. Florianus setzte,
nach der Ermordung des Tacitus selbst zum Kaiser
erhoben, den Krieg erfolgreich fort (Zosim. I 64,
2), fand aber dann durch eine SoldatenverschwO-
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'
Und erst der &%™ ihn ausgerufeneGeticus o. Bd Yn S. 1386 Claudius hat nach Kaiser Probus konnto die Vertreibung dlr Gotensemem srlanzenden Sie? fiber die dni^n hri wa i aona ™n™ am . ™i ia ^ -.™ « B

, ..
"*"seinem glanzenden Sieg fiber die Goten bei Naissus

im J. 269 den Siegernamen G. angenommen, CIL
VIII 4876 = Dessau I 571, wo er GotMcus
mfaximus), Partkieus m. genannt wird. Auch
nach seinem Tod ist ihm dieser Beiname ge-
blieben : auf Konsekrationsmiinzen aus der Munz-
statte in Tarraco (Eckhel VII 474. Cohen
VI2 135, 53. Markl Numism. Ztschr. 1884
4201) steht JHvo Claudto Qothteo (merkwfirdiger- 20 scheint unter semen Siegesnamen neben Ger-
weise oenauntet Casrnat Cours d'A^icr T,a+. 3 ™or.™i,c, „,,vi, n.„i.-u;~„„ ",.: _ . n

vollenden; vgl. Rappaport 103. Dannhauser
Untersuchungen zur Gesch. des Kaisers Probus
(Jena 1909) 47. Schon damals hat er den Namen
G. angenommen (CIL XI 1178 b = Dessau I
594 Guttkieo), aber auch spater noch fuhrte er so
wie am Rhein gegen Alamannen, Franken, Bur-
gunder und Vandalen, so an der unteren Donau
Kampfe gegen gotische Scharen, und daher er-

weise behauptet C a gnat Cours d'epigr. Lat.3
207, 3, daB sich dieser Beiname auf keinem Denk-
mal von unbestrittener Echtheit finde); ahn-
lich wie z. B. auch Traian nach seinem Tode
diyus Traianus Dacicus genannt wird, oder Verus
divus Verus Partkieus maximus; und uns ist
es gelaufig, den Namen dieses Kaisers mit dem
Beinamen G. zu verbinden. Wie sein Sieg fiber
die Goten in gleicher Weise als victoria Ger-
mamm und vwtorta QotHm gefeiert wird, so 30 Name des Kaisers nicht irhalten ist, scheint neben

manicus auch Gotbicus maximus, s. o. Henze
Bd. IIS. 2521. Rappaport 103f. Dannhauser
59—61)." Auf einem Papyrus aus dem British
Museum (Pap. Lond. Ill 176f., 1243, dazu
Wile ken Pap. Arch. IV 553) ist von den
Siegernamen des Kaisers Probus nur ro&etxog
ftiyifotjog sicher erhalten. In einer von der
Stadt Nikopolis ad Istrum gesetzten Kaiserin-
schrift (IGR I 582; vgl. 1424), in welcher der

fuhrt er zum Siegestitel G. auch den schon friiher
angenommenen Germanicus, s. o. Bd. VII S. 1254f.
Daher ist auch die Mtinze, die dem Kaiser die
Namen Ger. Gothicus gibt (Eckhel VII 472)
mit Unrecht wegen des Ger. verdachtigt worden.
Vgl. auch Schiller Gesch. d. rOm. Kaiserzeit I

846, 4; 848, 2. Henze o. Bd. II S. 2460. Rap-
paport Die Einfalle der Goten in d. rOm. Reich
(Leipzig 1899) 88f., 3. L. Schmidt Gesch. d.

Jlaq&ixov fxiyiotov audi Fezixov (£p\ KON) A*«-
ytozov erhalten zu sein, womit vielleicht Probus
gemeint ist, doch ware auch Aurelian oder
Claudius nicht ausgeschlossen.

Aus der spateren Zeit erfaliren wir vonKampfen
gegen die Goten weniger, .doch scheint daran
eher der Zustand unserer Uberlieferung schuld
zu sein, als dafi wir daraus etwa einen Schlufi
auf die wirklichen Verhaltnissc Ziehen durften.i / -if ois V> — ~-«-«^^„ ^ov,.. «. oiii uic wiiA.m.-.uen v eruaiimssc zienen aunten.

deutschen Stamme bis zum Ausgang d. Vfilker-40So hatte z. B. noch Rappaport 107 die Kampfe
wanderung I (1904) 75.

Trotz Claudius Sieg bei Naissus hatte auch
Aurelian einen Einfall der Goten unter Cannabas
oder Cannabaudes (= Kniva?) abzuwehren, was
ihm trefflich gelang, im J. 271, worauf auch er
den Beinamen G. maximus erhielt, Rappaport
96f. Groag o. Bd. V S. 1377f.; Belege fur die
Fiihrung des Titels 1356. Der Meilenstein aus
dem J. 275, Dessau I 581, ist jetzt CIL XITI

gegen die Goten unter Diokletian im J". 297 fur
bedeutungslos erklart und Zweifel daran geauBert,
ob die Inschriften aus Gunugu in Mauretanien,
CIL VIII 21447—21449, die aus diesem Jahre
stammen, richtig zusammengesetzt seien, weil hier
Diokletian als [GJoticus maximus bezeichnet ist
geradeso wie in der Parallelinschrift fur Maxi-
mian auch dieser wahrscheinlich [Goticus] maxi-
mus. Dieser Zweifel wird jetzt durch ein Pa-
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7(^ XH50p^usdokument beseitigt. In dem Pap. Oxy. VI
2673 = 5571a. 5549; vgl. L. Schmidt a.'a. O.
76, 2, ferner neuerdings eine Inschrift aus Se-
gennes, in welcher Aurelian nur der Siegername
Got. max. gegeben ist, Bull, du com. trav. hist.
1904, 455 = Rev. arch. VI (1905) 473, 116. Auch
auf Papyrusurkunden fmden wir diesen Titel beim
Namen Aurelians: Pap. Lips. I n. 119 (aus dem
J. 273; denn es ist nicht das 6., wie der Her-
ausgeber liest, sondern das 5. Jahr angegeben,

ilcken Pap. Arch. Ill 569): rovvztx65 pi- 60 Maximaltarif,

!06, 889 fiihrcn Diokletian und Maximian (ihre
Namen sind nicht erhalten, doch ist die Be-
ziehung auf sie vtfllig gesichert) u. a. den Titel
[rtjffftavtxos fifytaros, rovvdixfog fieytaros] (der
zweite ist nur bei Diokletian erhalten). Sonst
finden wir auf keiner der bisher bekannten Ur-
kunden aus der diokletianischen Zeit diesen Titel;
er fehlt z. B. auch unter den vielen Siegestiteln
der Kaiser in dem Edictum Diokletians fiber den

yftmos); ebenso Pap. Oxy. VII 177f„ 1036

Lips, so zu schreiben set L. Schmidt a. O. 472f.

ffl/?/**7**^)
;

Die Inschrift ans Cosa, CIL XI
2635 wo Gotteo Gernumico steht, kann von
CUudius oder Aurelian sein.

Was wir von den folgenden Kaisern uber die
Annahme des Siegernamens G. wissen, beruht
gleichfalls nur auf den Zufalligkeiten unserer
Uberlieferung. BloS bei Konstantin d. Gr. er-
scheint der Name in mehreren Inschriften, bei
Constantius DL nur auf einer sicheren, ebenso
bei Valerathiian, Valens und Gratian nur in der
Inschrift der Brficke zur Tiberinsel. Fast zwei

10b5 (iOUUCUS (irabovius 1686

Jahrhunderte, bis auf lustinian, der wieder eine Gotlnl s. Cotini.
ganze Menge von Siegestiteln aufnimmt, finden Gotthogralkoi (oi rov&oyQatitot) , Leute im
wir solche bei keinem Herrscher. Auffallig ist westlichen Teil des Landstrichs Obsequium ('O^-
es auch, dafi mit einer einzigen, nicht ganz aiatv), Theophan. p. 385 (im J. 715 n. Chr.); s.

sicheren Ausnahme (s. o.) der Name G. auf keiner den Art. Obsequium. Vgl. ^ RovzoyQaixla bei

griechischen Inschrift begegnet. Anna Comn. 14, 5. 15,1; y.mQi itQonoSas x&v
Constantin d. Gr. besiegte die Goten zuerst A&vaxiv&v xal rijs Kovzoyqatxlas diaxetfiev?} ns-

in der Dobrudscha, wahrscheinlich im J. 315, 6tdg. [Burchner.]

und dann noch zweimal, im J. 323 und 332, Gozar, nach Geogr. Rav. 64, 13 andere Be-
Scbiller II 199. 220. Rappaport 108—117. lOzeichnung fur Kleinmedien. [Kiessling.]

Ruggiero Diz. epigr. II 649. Schmidt a. a. O. Gozmaie (FoC^aiy), Epiklesis der Athena in

81. Maurice Numismatique Constantinienne einer Inschrift aus Kanatha in Batanaia, Le Bas
XCVIL CI. CLVII. (Die Vermutung von Schiller Voyage archeol. Ill 2345: 6 Sava] a^dgowsv
II 197, 2 und Maurice, dafi Constantin zuerst tyjv %d)Qa.v avv r<p fiwfMp rff xvgiq lAftrjvq. Foq-
den Titel G. wegen des Sieges fiber Licinius er- fmirj ix rcov idifov fxvfjfxrig %&qiv. [Jessen.]

halten habe, in dessen Armee viele Goten waren, Graaioi (Gen. JeaatW} , nach dem uber-

hat nicht viel Wahrscheinlichkeit). Doch finden lieferten Text bei Tbuk. n 96, 3 makedonisches-
wir nirgends eine Iterationsangabe dieses Titels, Volk am Strymon, zum Reiche der Odrysen ge-

CIL ni 352 = 7000. VIII 8412 (= Dessau horig. Einzelne Herausgeber halten den Namen
I 696). 8477 (= Dessau I 695). XI 5265 20 fur eine Dittographie des folgenden Aaialcov, die

(= Dessau I 705); hier nur Got(hiens) ohne meisten den Text ffir verderbt, s. Arnold*
maximus, in der erstgenannten Inschrift maxi- Poppo, Classen (Anhang) z. St. Doch scheint

mus GuthfteusJ, wobei aber maximus vielleicht der Name eine Stutze zu finden in der Ortschaft
zu dem vorhergehenden Siegestitel gehQrt. Auch Graero der Tab. Peut. VIII an der StraBe von
auf Mttnzen Constantins ist die victoria Gotica Philippoi nach Herakleia Sintike, welche beim
gefeiert (Eckhel VIII 90. Cohen VII 623), Geogr. Rav. IV 9 als Greron wiederkehrt; das
und der Fastenkalender des Philocalus verzeichnet Itin. Ant. hat diese StraBe nicht. Die Lage ist

vom 4.— 9. Februar ludi Gotkici, deren Einrich- wohl unweit von Gasoros (s. d.) zu suchen, doch
tung wohl auf Constantin zuriickgeht, Momm- kaum damit identisch. [Oberhummer.]
sen CIL I p. 386 = I2 p. 258. AndemKampf30 TQadv, Stadt im Binnenlande der Susiana,
im J. 332 hatte Constantins altester Sohn Con- Ptolem. VI 3, 5. [Weissbach.]

stantin II. den Hauptanteil. Daher scheint er Grabovius, umbrischer, in den Iguvinischen
bei dieser Gelegenheit auch den Beinamen G[o- Tafeln vorkommender Beiname mehrerer G6tterr

thficus) max(imus)] erhalten zu haben, wie wir des Iuppiter (Taf. la 2. Via 22), Mars (la 11.

demnach CIL III 12483 = Dessau I 724 wahr- VIb 1), Vufiune oder Vofione (la 20. VIb 19).

scheinlich erganzen miissen, vgl. Ruggiero Die altere Form ist Krapuvi (Taf. la 2); Zu-
II 658. sammenstellung der verschiedenen Formen bei

Constantius II. hat den Ehrennamen G. wohl Fabretti C. I. Ital. 279/80. Aufrecht-Kirch-
erst in der Zeit nach Constantins d. Gr. Tod hoff Umbr. Sprachdenkm. II 407. Buecheler
erworben, CIL 111 3705 = Dessau I 732 (nach 40 Umbrica 208. Bre*al Les tables Eugubines 377.

der verbesserten Lesung CIL III 10617 aus dem Planta Gramm. der umbr.-osk. Dialekte II 737.

J. 354): Germanicfus) Gohtieus maximus ; vgl. Die Bedeutung und Etymologie des Namens ist

L. Schmidt a. a. O. 85. ganz unsicher. Lassen (Beitrage zur Deutung
Valentinian I., Valens und Gratian haben der eugubin. Tafeln 17) betont, dafi die drei

jeder auf der schon erwahnten Bruckeninschrift Gotter, die den Beinamen G. fuhren, die einzigen
(CIL VI 1175 = Dessau I 771, wahrscheinlich seien, denen Rinder geopfert werden, und glaubtr

aus dem J. 369; eine genaue Datierung ist, da daB in dem zweiten Teile des Wortes bos ent-

die Zahlen fehlerhaft sind, nicht moglich) wegen halten sei. Die erste Silbe leitet er von der

der Kampfe , die Valens fuhrte und im J. 369 Wurzel gra (vgl. gramen) ab, G. ist daher nach
durch einen ehrenvollen Frieden mit dem KCnig 50 seiner Auffassung der Gott, der die Wiesen grunen
Athanarich (vgl. auch CIL ILT 7494 = Dessau lafit und die Rinder nahrt. Pott (Etymolog.
1770) abschlofi, den Titel Gothic, max. Speziell Forschungen II 2, 1012) erklart G. als ,einem
Valens wird auch in der Dedikation Eutrops gravis (etwa aimus) lovis entstammend*. Grote-
Gothicus maximus genannt (aber nur in der fend (Rudimenta linguae Umbricae III 23) er-

hsl. Gruppe, die Droysen als B bezeichnet, die klart G. als xgazatos, Gi assmann (Ztschr. ffirvgL
iibrigen haben bloB Valenti maximo) ; vgl. Sprachf. XVI 192) leitet es von der Wurzel krap?
Schmidt a. a. O. 86—89. griech. xoamvog, xaQjidli^os, altslav. hrepuku^

lustinian endlich nahm, noch ehe ihm die stark, ab. Aufrecht-Kirchhoff (a. a. O. II

Besiegung der Ostgoten in Italien gelungen war, 130) leiten G. von einem vorauszusetzenden Namen
unter vielen anderen ruhmredigen und unverdien- 60 Grabus her, entsprechend dem von Fisus abge-
ten (vgl. Agathias hist. I 4) Triumphnamen auch leiteten Gotternamen Fisovius. Bre"al (a. a. 0.
den eines G. aw, CIL III 13673 (Milet). CIG 66) bringt Grabus mit dem lateinischen Beinamen
IV 8636 (Trapezunt). Cod. Iust.I 27, 1 (aus dem des Mars, Gradivus, in Verbindung, den er aus
J. 534). Chron. Pasch. I 636 Dini (aus dem der in grandis, grandire, einem vom Wachstum
J. 552) ; ebenso in der dtdra^ig des Kaisers gegen der Pflanzen gebraucbtem Worte , vorliegenden
die BischOfe Anthimus, Severus, Petrus und Zooras Wurzel ableitet; Grabus entspricht nach Br6a 1

aus dem J. 536, Man si Sacrorum concilioruiB einem vorauszusetsenden lat. grddus = Wachs-
colleetio VIII 1150. [Stein.] turn, Grabovius ist demnach ein Gott, der die
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Entwicklung in der Natur beschtitzt. Keller
<Lat. Volksetymologie 36) halt ebenfells G. ffir

identisch mit Grradivus , er nimmt an , dafi bei

letzterem volksetymologische Umwandlung des

•umbrischen Wortes mit absichtlicher Anlehnung
an gradior eingetreten sei. Vgl. noch Planta
a. a. 0. 11415.469. Brdal a. a. 0. 64ff. Drexler
in Roschers Myth. Lex. I 1278. Preller-
Jordan Rom. Myth. I 348, 2. [Samter.]

Grada (Fedda) , Variante von Ptol«maioshss.
zu Agdya, dem Naroen einer Stadt im Innern von
Arabia felix, bei Ptolero. VI 7, 40 (mit den MaBen
79° 10', 15° 15'); da aber diese Lesart unleug-
bar zu wenig ausreichend gestiitzt ist, verliert aucn
Sprengers Vermutung, dafi G. Roda* sein durfte
(Die alte Geographie Arabiens 1875, 186. 196),
jeden Halt; es ergibt sich die Notwendigkeit, mit
Wilberg, Nobbe und anderen an der ungleich

Gracchus. 1) Furius Maecius Gracchus, Sohn 10 besser gewahrleisteten Lesart AQaya festzuhalten
des Cethegus (CIL VI 1709), Corrector Flaminiae Zugleich gewinnt auch E. Glasers Vermutung
et Piceni (CIL XIV 3594), als Praefectus urbis (Skizze der Geschichte u. Geographic Arabiens
Romae erwahnt am 1. Dezember 376 (Cod. Theod.
II % 1) und am 4. Januar 377 (Cod. Theod. IX
35, 3), zersttfrte in diesem Amte die Grotte des
Mithras in Rom (Hieron. epist. 107, 2 — Migne L.

22, 869. Prudent, c. Symm. I 562). 0ber seine

Verwandtschaft s. Seeck Symmachus CXXX.
De Ptossi Bullet, di aicheol. christ. 1868, 57.

1890, II 245) an Wahrscheinlichkeit, dafi G.
Ziraga ist, ,eine Tagreise von Damar auf dem
Sstlichen Wege vnach San'a , nahe Ostlieh deT
bekannten Kae

Gahran 1

. [Tkac.]
Gradanorees (of rQadavogeeg), Bewohner einer

Ortlichkeit auf Lesbos, IG HI 2 nr. 74. Die
Vermutung von Xenoph. Gortzio'tis (z. d. St.), sie

2) Arrius Maecius Gracchus, Consularis Cam- 20 seien beim heutigen Tadagav^oQog gewesen, ist
l^A it.TT, X SQfiA in nifloam A *«+ *iT«Txrril-i-n+- mm Tm^'^KA .-Tn^.r.'U^,^,-. -1^^!^. rn_" i_ _. ... tpaniae (CIL X 520), in diesem Amt erwahnt am

24. Mai 397 (Cod. Theod. XIV 7, 1), als Praefec-
tus urbis Romae erwahnt am 25. Juli 415 (Cod.
Theod. VIII 7, 20). [Seeck.]

3) Ein Lyoner Sigillatafabrikant (2. Jhdt.?),

CIL VII. XIL XIIL [Oxe.]

4) s. Sempronius und o. Cloelius Nr. 7.

Gracnrris — diese Schreibung entspricht der
alteren Namensform Gracus und dem hauflgen ibe-

natiirlich durchaus irrig. [Biirchner.]

Gradivus. Beiname des Mars. Die Mehr-
zahl der bei Serv. Aen. Ill 35 und Fest. 97 M.
angefflhrten Erklarungsversuche leiten den Namen
von gradi ah. Auch viele von den heutigen Er-
klarern deuten G. = ,Schreiter' (z. B. Curtius
Grdz.5 703). Verstarkt wird nach ihnen diese
Erklarung dadurch, dafi die palatinischen Salier,

nach Liv. I 20, 4 von Numa als Priesterschaft
rischen Suffix urris oder uris (Mon. ling. Iber. 30 des Mars G. eingesetzt, mit ihren Umzugen und
p. CII) — , Stadt im nordostlichen Hispanien am ^^

—
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oberen Lauf des Hiberus. Nach der Angabe des
Festus Pauli p. 97 Graechuris urbs Iberas re-

gionis, dicta a Graccho Sempronio, quae antea
Hureis nominabatur, die auf Varro und Posei-
donios zurtlckgehen wird (schon wegen der grie-

chischen regio Ibera), hiefi die Stadt, die Ti.

Sempronius Gracchus nach der Unterwerfung
der Keltiberer im J. 575 d. St. = 179 v. Chr.
grundete und nach seinem Namen nannte (Liv. 40 eium appellasse memorant

y
cum Salios iuniores

Reigentanzen das Wesen des ,schreitenden' Gottes
darstellen soilten. Dieser, bei den alten Erkla-
rern iibrigens nirgends begegnende Hinweis ist

jedoch wenig beweiskraftig, da bei den Salier-

umziigen gerade der Tanz das Bemerkenswerteste
war (Liv. a. a. O. Varro de 1. 1. V 85. Dion.
Hal. II 70. Plut. Num. 13, Diomed. p. 476 ed.

Keil sagt zwar: Numam Pompiliwn divina re
praedUum hunc pedem [sc. spondeum] pontifi-

«pit. XLI Ti. Sempronius Gracchus proms. Cel-

Uberos vietos in d&ditionem acceptt monumtn-
tumqite operum suorum Graeehurim oppidum
in Hispania eonsiituit), urspriinglich Hureis (s.

d., vgl. Ilercavones und Ilurco im jenscitigen Hi-
spanien). Im Xrieg des Sertorius werden langs
des Hiberus Cascantinorum et Graeeuritanerum
fims erwahnt (Liv. frg. 1. XCI). In den Listen
des Agrippa erscheint die Stadt unter den oppida

aequis gressibus cireulantes induceret et spondeo
melo patrios placaret indigetes, doch ist das eine
offenbare Erfindung, ebenso wie die Angabe des-
selhen Grammatikers p. 477, dafl der Iambus dem
G. geheiligt gewesen sei). Dieser, den plumpen,
stampfenden Sprimgen, mit denen die Walker
das Zeug in der Grube bearbeiteten, nicht unahn-
liche Tanz (Sen. ep. 15, 4; vgl. Mau Pomp.
413) war doch eine wesentlich andere Bewegung,

Latii veteris des Bezirks von Caesaraugusta (Plin. 50 als die mit gradi zu bezeichnende. Schwerer
n. h. Ill 24 Graeeurritani), wozu die autonomen -^ ---*-"'-- ^ • '> > « '- -

Miinzen mit der lateinischen Aufechrift munici-
pium Graecurris (so) stimmen (Mon. ling. Iber.

nr. 65). In den Itinerarien ist die Stadt Station
der Strafie von Asturica nach Tarraco zwischen
Virovesca und Caesaraugusta (Itin. Ant. 450, 5
Graccuris. Geogr. Rav. 811, 16 Graeuse), wo-
nach man sie MheT nach Gravalos bei Agreda,
spater nach Arcue bei Corella gesetzt hat (Guerra

aber fallt ins Gewicht, dafi G. fast ausnahmslos
mit langem a gebraucht wird, wahrend der Vo-
kal in gradi kurz ist (Gradivus nur bei Ovid,
met. VI 427 (7 mal Grad.). Val. Place. V 650.
VI 602 (8 mal Grad.). Sil. Ital. XV 15. 337
(24 mal Grad.). Dagegen hat z. B. Statius 20 mal
Gradivus, nie GrSd.) Zwar sind Schwankungen
in Eigennamen nicht unerhSrt (K tinner Gr. I

72. Corssen Ausspr.^ II 69. 517), doch ist hier
Discurso a Saavedra 94, der sich dabei irrturn- 60 die Zahl der Ausnahmen so verschwindend ktein,
hch auf michbemft): sie faUt etwa in die Mitte J - n :— ^-^ 1 1~-- J: - "- J - -'-

zwischen Cascantum (s. d.) und Calagurris Nas-
sica (s. d.), etwa nach Alfaro; doch ist der Platz
nicht genauer ermittelt, da noch nicht einmal
feateteht, ob sie auf dem rechten oder linken Ufer
des Hiberus lag. Ptolemaios setzt sie falschlich
Ul ta nocdOstlich zu den Vascones (II 6, 66
reaxwQk), fHtibner.]

daii von einer Schwankung kaum die Rede sein

kann. Noch zweifelhafter als diese verbreitetste

Ableitung sind die anderen bei Serv. und Fest.

a. a. O. uberliefeiten, namlich von gravis, xga-
&uW (ab hastae coneussione) und von gramen.
Letztere knQpft an die Sage von der wunder-
baren Geburt des Mars an, nach der Iuno durch
den Geruch einer Blume schwanger geworden

1GS9 Uradivus

sei und dann den Mars geboren habe (Oyid, fast.

V 251ff. Uaener Rh. Mns. XXX 216), woher
denn auch die Sitte der Bekranzung mit der co-

rona graminea stamme. Eine von den ange-

fuhrten Ableitungen verschiedene Deutung des

Namens G. gibt von den Neueren allein Br^al

Les tables Eugub. 64ff. Er leitet G. von der-

selben Wurzel ab wie den auf den Iguvinischen

Tafeln als Beinamen des Iuppiter, Mars und Vo-

fionus auftretenden Grabovius. Die gemeinsame

Wurzel lautete nach Br e als Vermutung urspriing-

lich gradh oder grandh (vgl. grandis, grandire),

aus ihr entwickelten sich die beiden Namen. Gra-

bovius wie G. enthalte demnach eine Bezie-

hung auf das Wachstum der Pflanzen und Tiere.

Dieser Erklaiungsversuch stiitzt sich, wie man
sieht, auf die von verschiedenen Porschern (z. B.

Roscher, Preller, Mannhardt) verfochtene

Lehre, daB Mars urspriinglich cine Pruhlings-

oder Vegetationsgottheit sei. Auch diese Ab-

leitung ist hOchst zweifelhaft. Denn einerseits

wird der umbrische Grabovius von anderen For-

schern sprachlich in durchaus abweichendem Sinne

gedeutet (vgl. Grassmann, Lassen, Pott,
Kirchhoff bei Bre"al a. a. O.), andererseits

ist die Annahme, Mars sei eigentlich eine Natur-

gottheit, nichts weniger als sichergestellt (s. Wis-
sowa Rcl. d. R5m. 130f.). Jedenfalls wird fur

Mars G. ausdriicklich berichtet, dafi diese Be-

zeichnung das kriegerische Wesen des Gottes be-

zeichnete, s. Serv. Aen. I 272: Mars enim cum
saevit Gradivus dicitur , eum tranquillus est

Quirinus . . . aliud (sc. templum) in Appia via .

.

quasi bellatoris, id est Gradivi. Man wird sich

also trotz aller Erklarungsversuche damit begnti-

gen miissen, in G. einen dem kriegerischen Wesen
des Gottes angemessenen Beinamen des Mars zu

sehen. In der Sprache der Dichter wurde G. all-

mahlich vollig gleichbedeutend mit Mars, so dafi

dieser Name auch fiir den griechischen Ares ge-

braucht wird, so z. B. haufig von Valerius Placcus.

Daher ist es nicht angangig, wie dies Roscher
(Lex. II 2385) tut, aus Sil. Ital. IV 222: Gra-
divicolam celso de turre Tudertem auf eine be-

sondere Kultstatte des G. in Tuder zu schliefien

(vgl. ebd. Vm 462, wo einfach Mars als Gott-

heit von Tuder genannt wird). Ebensowenig spricht

das Vorkommen des Namens G. auf der poeti-

schen Inschrift von Lambaesis CIL VIII 2581

fiir einen dortigen Kult des G. Inschriftlich be-

gegnet G. verhaltnismafiig selten, so CIL XIV
2580 (2581) auf einem Altar von Tusculum, wo
es nach Serv. Aen. VIII 285 auch die Einrichtung

der Salier gab, und III 6279, in Turnu Severinu,

Rumanien. Ob die durch zahlreiche Inschriften (s.

Wis sow a Rel. d. Rom. 481) bezeugten Salier-

kollegien anderer Orte in Italien nnd den Provinzen

ebenfalls dem Dienst des G. geweiht waren, ist nicht

nachzuweisen, wenn auch wahrscheinlich. tfber die

den Hercules verehrenden Salier von Tibur s.

Wissowa a. a. O. In Rom wurde, wie aus Serv.

Aen. I 272 hervorgeht, G. in einem auBerhalb der

Stadt an der Via Appia gelegenen Tempel verehrt.

Es ist dies wahrscheinlich das am 1. Juni 366

d. St. von T. Quinctius geweihte Heiligtum vor der

Porta Capena, von dem sudlich gerichtete Kriegs-

zuge und die transvectio equitttm auegingen (s.

Richter Topogr. v. Rom 886). [Boehm.]

uraecia magna icyy

Gradus (heute Grado), Siedlung auf der gleich-

namigen LaguneninBel sudlich von Aquileia, wird
erst seit der Langobardenzeit genannt, hat aber

schon, wie die Funde beweisen, im Altertum be-

standen. Da mit gradus, xMfiaxsg, die mit
Treppen versehenen Anlegeplatze bezeichnet wur-

den (Val. Max. LTI 6. Constit. XXXI Zachariae

p. 192. Strab. XVH 792). in Siidfrankreich ein

Gradus Massilitanorum Itin. Ant. 507 genannt

10 ist, liegt der SchluB nahe, in G. den Hafen-

platz von Aquileia zu erblicken, das Ausonius
nob. urh. IX moenihus ae portu celeberrima

nennt, und das nacli Strabon 60 Stadien land-

einwarts lag. Da die Kiiste sinkt, durch die

Fliisse andererseits wieder Neuland geschaffen

wird, ist es kaum mOglich, den antiken Festlands-

rand zu erkennen. Doch muB die Lagune einen

geringeren Umfang gehabt haben, wofur Paul,

hist. Lang. V 17 spricht (daB namlich im J. 663
20 eine Reiterabteilung in Grades insulam von Aqui-

leia her per stratam, quae antiquitus per mare
faeta fuerat, gelangte), und was eine Notiz in

den Mitt. d. Zentralkomm. 1902, 326 zubestatigen

scheint, der zufolge in der Nahe der iiuttersten

Landzunge des Gebiets von Aquileia bei sehr

tiefem Wasserstand die Spuren der rOmischen

Strafie sich sicher konstatieren lassen und in un-

mittelbarer Nahe dieser ergiebige Reate von Grab-

monumenten, Aschenurnen usw. gefunden werden
30 (vgl. Czoernig Das Land G6rz und Gradisca,

Wien 1873, 161). Die bedeutendsten Funde aus

G.s altester und friihmittelalterlicher Zeit sind

auf der Piazza della corte gemacht worden, wor-

uber Swob o da nnd Wilberg Osterr. Jahresh.

IX (1906) Beibl. Iff. ausfiihrlich handeln. Mit
der Flucht des Patriarchen Paulinus von Aquileia

nach Grado 568, der vor den Langobarden dahin

die aquileiensischen Kirchenschatze schaifte (Paul,

hist. Lang. H 10), tritt der Ort in die Gescbichte

40 ein. [Weiss.]

Graecanici s. Hellanioi.
GraeceluSj erwahnt im Sommer 710 = 44

als Parteigenosse der Caesarmorder von Cic. ad
Att. XV 8, 2. [Miinzer.]

Graocia magna, zuweilen auch maior, fteydh}

'Ettas, ist die Bezeichnung fiir die griechischen

Kustenstadte Unteritaliens (Liv. XXXI 7), bald

auf einen kleineren Kreis von Stadten angewendet,

wie von Plin. Ill 95. Ptolem. HI 1, 10 (Lokroi

50 bis Tarent), bald auf einen groBeren, wie von

Skymn. 303ff. (Terina bis Tarent; wenn die Vor-

stellung tatsachlich eine Zeitlang verbreitet war,

daB mit Terina die Kiiste GroBgriechenlands be-

ginne, mag die Notiz bei Steph. Byz. Tigtva . .

.

ixa/Utto 8k xal (isyakr} 'Ettas, o>5 'Aiiottcovt'dijs

6 Ntxaevg h t$ xeqi naootfiiiov aus einer sprich-

wartlichen Zusammenstellung: ,Terina, GroBgrie-

chenland* vielleicht zu erklaren sein . vgl. Pais
Storia 526) , Serv. Aen, I 569 (Cumae-Tarent)

60 und Athen. XTI 523. Auf Sizilien erscheint der

Name von Strab. VI 253 ausgedehnt. Da er sich

in dem Timaiosrragment 77, FHG I 211 findet,

war er bereits im 4. Jhdt. gebrauchlich
;
jeden-

falls ist er in Unteritalien aufgekommen. Plinius

III 42, Strabon a. O., Athenaios a. O. u. a. fuhren

ihn auf den Reichtum nnd Glanz der Griechen-

siedlungen Unteritaliens zuruck, gewahlt aus

Selbstgefalligkeit and in Hinblick auf das armere



1

Heimatland. 1st In solchen TJmstanden der Ur-
sprung des Namens zu snchen, so war wohl das
in religifiser, politischer und kuHnrreller Hinsicht
so machtige Wirken des Pythagoras und seiner
Schule die Hauptveranlassung gewesen (Iamblich.
Tit. Pyth. 29. Porphyr. vit. Pyth. 20. Cic. de
orat. JI 154; Lael. 13; Tusc. IV 2. V 10. Val.
Max. VIII 7, 2 u. a.). Ob der Name freilich
schon damals aufgekommen ist, wie Polybios II
38 und Val. Maximus a. 0. zu glauben scheinen,
ist nicht zu sagen. E. Meyer Phiiol. 1889. 274
allerdings nimmt an, ,daB das von den Achaern
besetzte Gebiet in Unteritalien seinen Namen
,das groBe Hellas' nicht fiihrt im Gegensatz zu
dem eigentlichen Griechenland, sondern im Gegen-
satz zu der Urheimat der Achaer, dem thessali-
schen Hellas'. Dagegen Trope a Storia del Lu-
can! 95ff. und Pais, welcher der Origine dell

1

espressione ,Magna Grecia' p. 513—526 seiner
Storia della Sicilia e della Magna Grccia I (1894)
widmet. Vgl. auch Nissen Ital. Landesk. I 59ff.
und den Art, Italia. [Weiss.]

Graecla prisea, um Dodona und den Ache-
loos, s. den Art. Hellas ('Ellas n de%ata).

[Burchner.l
Graeciense Mare (Plin. n. h. IV 51) ist bei

den Romem der Toil des Agaischen Meeres, der
Griechenlands (d. h. ausgenommen Makedoniens
und Thrakiens) Kusten besptilt; s. den Art.
Hellenike Thalassa. [Burchnerl

P. Graecinius Laco, P. f., Pob(lilia). Den
vollen Namen gibt die Inschrift CIL V 3340,
die ihm in Verona, offenbar seiner Heimat ge-
setzt ist; bei Dio LVIII 9, 3 habeu die Hss.
rqaxivou Adxeovt, an alien andern Stellen heiBt
er einfach Laco.

Im J. 31 n. Chr. nahm er als Praefectus vi-
gilum (vgl. auch Dio LX 23, 3) tatkraftigen An-
teil an dem Sturze Seians. Wahrend sich (Nae-
vius Sertorius) Macro der Pratorianer versicherte,
ubernahm G. die Bewachung des Apollotempels
auf dem Palatin, wo die Senatssitzung stattfand,
und verfugte die Abfuhrung des auf Befehl des
Consuls (P. Memmius) Regulus verhafteten Seiau
ins Gefangnis, am 18. Oktober 31, Dio LVIH
9, 3. 6; 10, 6. Der Senat beschloB, ihm dafur die
ornamenta. quaestoria zu verleihen, Dio LYUT
12, 7 (daB er vorsichtig ablehnte, ebd. 8), viel-
leicht auch damals schon das Bildnisrecht , das
ihm ausdriicklich unter Claudius verliehen wurde
(Dio LX 23, 3, vgl. 2); wenigstens erschlieBt
Dessau Prosop. Imp. Rom. II 121, 129, aus der
Inschrift CLL VI 31857, Laco praetfectus) vi~
g(ilum) XIII, daB ihm damals von den einzelnen
Regionen der Stadt Statuen aufgestellt worden
seien.

Unter Claudius war G. Procurator von Gallien
(t&v Fakazibv sagt Dio LX 23. 3; das ist also
ausnahmsweise fur die tres Galliae ; so ist es zu
erklaren, daB er zu dieser Prokuratar von der
sonst ranghoheren praefectura vigUum befdrdert
wurde; vgl. Hirschfeld Kaiserl. Verw.2 255.
377£ 490. Im J. 44 verschaffte ihm der Kaiser
sogar die ornamenta eormdaria (sie sind auch
in der erwahnten Inschrift CIL V 3340 ruhmend
herwwehoben) und das Bildnisrecht (s. o.) sowie
den Site im Senat, sooft er im Gefofge des
Eawew war, Bio LX 23, 2. 3; vielleicht fur Ver-

wraecostasis 169^

dienste
;

die er sich etwa bei Gelegenheit des
britannischen Feldzuges erworben hatte, aus dem
Claudius damals eben zuruckkehrte. [Stein.]

ad Gr(a)ecos, Station 18 Millien nordwarts
von Chiusi an der StraBe nach Florenz. Tab.
Pent. [Weiss.]

Graecostadium s. Graecostasis.
Graecostasis, erhohter Platz an der Siidseite

des republikanischen Comitium gegenuber der
10 Curia, den Rostra benachbart (Varro de 1. 1. V

155. Cic. ad Quint, fr. II 1. Plin. VII 212,
XXXIII 19; vgl Obsequ. 24). Zwischen diesen
und dem G. sab ein Beobachter von der Curie
aus zu Mittag die Sonne (Plin. VTI 212). Wie
aus Obsequ. 24 (in Graeeostasi et comitio san-
guine flwcit; vgl. auch 28. 31) hervorgeht, war
die G. ein offener Platz. Dort nalimen die fremden
(griechischen) Gesandtschaften Aufstellung, um
in den Senat gefiihrt zu werden, wohl auch, um

20 der Volksversammlung beizuwohnen. Auf dem
Platzehat im J. 305 v. Chr. Cn. Flavius (s. Fla-
vins Nr. 15) eine Kapelle der Concordia errichtet;
aus den Fast. Pine, CIL 12 219 erfahren wir
von einem Opfer der Luna auf der G. Die groBe
Bautatigkeit unter Caesar, welche das alte Co-
mitium ganz veranderte, hatte eine Verlegung
der Rostra zur Folge; was mit der G. geschah,
die ihren alten Platz nicht bewahrte, ist ungewiB.
In der Kaiserzeit erscheint nun der Name GTaeco-

30 stadium in der Hist. aug. Pius 8 {Graecostadium
post ineendium restitutum), im Chronogr. 354
p. 148 M. (Carino et Numeriano imperatoribus
arserunt senatum, forum Caesaris, basilicam
Miam et Graecostadiwn), in der Not. urb. reg.
VIII und im Curiosum urb. reg. VLTI (Jordan
Topogr. II 553. Forma urb. 51) ; wahrscheinlich
ist auch die Inschrift Greeost [. . . auf dem nicht
mehr erhaltenen Fragment IH 19 des kapitoli-
nischen Stadtplans zu Greeostadium zu erganzen.

40 Das Verhaltnis der beiden [Namen zueinander
ist strittig. Die Annahme, daB das Graecosta-
dium als Nachfolger der G. in der Nahe der
neuen Rostra lag (Jordan Topogr. I 2, 243.
Richter Topogr.2 84), hat Htilsen Rom. Mitt.
XX llf. aus topographischen Griinden abgelehnt.
Er sucht es auf dem Raume von S. Maria della
consolazione , sudlich der Basilica Iulia. Die
Inschrift ernes im Nuov. bull, di arch, christ
1902, 126 veroifentlichten Sklavenhalsbandes

:

50 Tene me, fugio. reborn me in Grecostadio Eusebio
mancipe, lafit schlieBen, daB es am Graeco-
stadium Geschafte oder Wohnungen gab. Die Ver-
mutung Urlichs (Rh. Mus. 1857, 219), daB die
bei Pint, de consol. anim. 19 genannte 'EMyvow
dyopd, an ivelcher ein Barbier sein igyaoz^giov
hatte, mit dem Graecostadium identisch sei, er-
halt dadurch eine bedeutende Stutze. Mit Det-
lefsen Ann. d. Inst 1860, 153 wegen der Be-
richte iiber ,Brande* des Graecostadium anzu-

60nebmen. daB es ein Gebaude gewesen, ist nicht
notwendig, da ja im Chronogr. 354 neben dem
Graecostadium auch das Forum Caesaris als bren-
nend bezeichnet wird, mit dem Platz eben auch
die Gebaude an demselben und die Buden auf
ihm gemeint sind.

Literatur: Detlefsen De coraitio Romano
Ann. d. Inst, 1860, 152£ Gilbert Geschichte
u. Topogr. Boms HE 173. Jordan TopogT. der

loya u-raecus urai 1694

Stadt Rom I 2, 243. Richter Topogr. der Stadt
Rom 2 98. Homo Lexique de topogr. Rom. 278f.

The'deriat Le forum Rom.s 1904, 136f. Rug-
giero Dizionario epigr. s. v. Hulsen R6m. Mitt.

Vm (1893) 87. 91. XX (1905) llf. [Weiss.]

Graecus. 1) Obermosisches Kastell im Ge-
biete von Remesiana, Procop. de aedif. 285, 2

rQmxog. Tomaschek Die alten Thraker II 2,

89. [Patsch.]

2) Sogi belgischer Topfer der 1. Kaiserzeit

CIL XHI 10010, 975 e—h.

3) Sudgallischer Tdpfer ebd. a-d. [Ose.]

Graero, Stadt in Makedonien, s. Graaioi.
Graes (reafjg) kommt als Demos der Phyle

Pandionis in der Demenliste IG II 991 , die im
ausgehenden 3. Jhdt. geschrieben ist, vor. Bei
den Lesikographen und Grammatikern wird dieser

Demos nie genannt; ebensowenig sind Grabsteine

von dort bekannt geworden. Diese Tatsachen be-

rechtigen aber keineswegs zn Zweifeln an der

Existenz eines Demos FQaijg (so Ltfper Athen.
Mitt. XVII 372, der rPAHZ fiir eine Ver-

schreibung aus FPAEIH2 halt). Das Richtige

hat Koehler gesehen, wenn er Tqa^ fur ein

attisches Dorf an der Grenze von Oropos erkliirt

(Athen. Mitt. IV 261). Indessen darf J>aj?<r nicht

mit der r@ai'xr) yfj selbst identiflziert werden, die

sich iiber die Gebiete von Oropos und Tanagra er-

streckte. Vermutlich hat es zu Kleisthenes Zeit

noch nicht als attischer Gau bestanden, sondern
wird erst im Laufe des 4. Jhdts., als das Gebiet
von Oropos voriibergehend dem attischen Staat
einverleibt wurde , Demengerechtigkeit erhalten

haben (Milchhoefer Abh. Akad. Berl. 1892, 18).

Daraus erklart es sich, daB es nicht in unmittel-

barer Nachbarschaft mit der Hauptmasse der Trit-

tyen der Pandionis liegt (Ross Demen 3). Die
Annahme, daB der Demos G. nicht mit der rgatHij

X(oq« in lokale Verbindung zu bringen sei, son-

dern auch anderswo in Attika gelegen haben
konnte, wie Milchhoefer und Li'iper a. a. O.
behauptcn, hat keine innere Wahrscheinlichkeit.

[Kolbe.]

Graij Graeci, VQmHol (Pgaf}?!), der rflmische

Name des Hellenenvolks. Eine gesicherte Ety-
mologie des Wortes gibt es nicht; willkiirlich

Hesych. Lex. und Etym. M. von qo,Iq>. Fick
Bezz. Beitr. XX III 241 leitet den Namen ab von
rgata= Arj/u^rtjQ; ebenso GruppeGriech.Mythol.
71. Pape Gricch. Eigenn. z. d. W. vergleicht

noch yaafia, yoaia bei Hesych, = Mulde; davon
geht wohl aus Enmann Journ. d. Min. d. Volks-
aufkl. 1899 (dem Verfasser nicht zuganglich);
vgl. Wochenschr. f. klass. Philol. 1899, 1069:
rQatxBe == Flachenbewohner. Sehr wahrschein-
lich ist die Bildung graeetts, ygaiHog sekundar
und lateinischen Ursprungs; Hesiod frg. 29 Goat-
ling setzt, wenn Gberhaupt echt (s. daruber G r u p p e

a. a. O. 715, 6) die Graeei in Italien wegen
Nennung des Aauvo; schon voraus ; ein Foatitog
hat in der Genealogie des Deukalion keine ver-
nfinftige Stelle. rQatxtj Thuc. II 23, 2 ist nur
Konjektur nach Hesych., wo aber F^aTa, nicht
diese Form des Adjektivs steht. Nichts weiter
als Versuche, die Graeci im alten Hellas unter-
zubringen bezw. zur Benennung der Griechen vor
Denkanon zu yerwenden, sind die Notizen, wonach
diergcuxoc ein altererName fnr die Hellenen (Apoll.

I 7, 7), speziell in Thessalien oder rgaixdg ein Sohn
des Thessalos gewesen sein soil, Marm. Par. 6.

Steph. Byz. s. FQaixdg. Euseb. chron. II p. 16 R.
SchOne. Const, porph. de them. II 5. Eine Weiter-
bildung dieser Versuche ist die Notiz bei Aristot.

meteor. I 352 a <pxow ol 2sXfoi ivjavda (bei

Dodona) xat oi xaXov/uevot tqtb /nev Fqaixol, vvr
8s "EXXtjvsg, Sonst erscheint Fgaixot als Gesamt-
nanie der Hellenen in der spateren gelehrten

10 Literatur. Dieser Sachverhalt ist schon von
Unger Philol. II 69 Iff. nachgewiesen, gegen-
iiber den Vermutungen von Nissen Ital. Landcs-
kunde 1 120. HelbigHerm. XI 273ff. Mommsen
Rom. Gesch. IG, durch NieseHerm. XII 409ff.

festgestellt und von B us o It Gr. Gesch. 12 198.

Ed. Meyer Gesch. des Altert. II 66 anerkannt,
von Rosinna Festschr. f. Weinhold 27ff. nicht
widerlegt worden. U. Kohler De antiqu. nom.
Graeci sede (in Sat. phil. H. Sauppio obi) 79ff.

20 hat die tibertragung der Flutsage , des Hellenen-
und Grakernamens nach Epiros als molossische
Erfindung erwiesen.

MOglich, aber nicht sehr wahrscheinlich ist

ein Zusammenhang zwischen den Namen Grai,

Fqouxoi und den Namen Fgata (s. d.) in Boiotien
und Euboia, FqaTxEg, den aolischen Grflndern von
Parion Steph. Byz, s. r^aixog, dem Namen des

Besiedlers von Lesbos Fgag, Strab. XIII 582 und
dem Namen des lokal nicht sicher zu bestim*

30menden attischen Demos r&a^g CIA II 991
(Milchhofer Abh. Akad. Berl. 1892, 18. v. Wi-
lamowitz Kydathen 130, 50; Aristoteles und
Athen II 152. Brugman Idg. Forsch. XXII
(1907), 183f. der jedoch in bezug auf die Form
Fqcuxos von einer falschen Voraussetzung aus-

setzung ausgeht). Die Frage, wie die Italiker

dazu gekommen sein sollen, nach diesem ver-

mutlichen Volke der Graer die Hellenen zu be-

nennen, ist bis jetzt nicht mit Sicherheit oder
40 auch nur genugender Wahrscheinlichkeit beant-

wortet. Nach der fruheren Ansicht Busolts (Gr.
Gesch. II 43ff.), welche Ed. Meyer a. a. O. H
471ff. E. Pais Storia dltalia I 1, 276f. 336.
617f. Bury Journ. hell. Stud. XV 236f. auf-

nehmen, hatten die bei der Griindung von Kyme
in Italien beteiligten Graer von Graia den Anlafi

zur Anwendung des Namena gegeben. Dagegen
haben sich ausgesprochen v. Wilamowitz Herm.
XXI 114. BelochGr. Gesch. 1174, 3. Busolt

50 hat Gr. Gesch. 12 199 diese Ansicht selbst auf-
gegeben und schliefit sich, wie auchKretschmer
Einleit. in die Gesch. d. griech. Sprache 279f.
v. Wilamowitz an (Herm. a. a. O.; Kydathen
152; Herakles2 I 10 — doch mit Betonung des
hypothetischen Charakters der Aufstellung), wo-
nach die Umwohner von Tanagra eiuem aolischen

Stamm zugehorten, der ursprunglich bis zum West-
meer wohnend, in der ,Velkerwanderung' anszog
und unterging. Von diesen G. im Westen hatten

60 die Italiker den Namen ubernommen. Da indessen

Graes weder im Westen von Griechenland noch
im Osten von Italien nachzuweisen sind, verdient
diese Annahme nicht den Vorzug vor der fruher von
Busolt gegebenen, auch wenn man die Ablei-
tung des Namens von FgaVa = A^^ttjq ablehnt.
Blofi etymologischen Zusammenhang zwischen den
Graes bei Oropus und den Grai in Italien nimmt
an JEnmann a. a. O. Sollte nicht, wie offen-
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bar Kohl er a. a. 0. 84 annimmt, Grai— von dieser

Form ist auszugehen — eine rein italische Be-
nenimng des fremden Volkes sein ? (J. Miller.]

Grala (Fgala, Tfeafe). I. Geograpmscher Name.
1. Horn. II. II 498 genannt neben Thespeia und
Mykalessos, epater offenbar verschollen (Nonn.
Xin 77. Stat. Theb. VII 332 lehnen sich an
Homer an). Denn Time. II 23, 2 Fgai'x^ ist

Konjektur; Xen. hell. V 4, 50 ygadg oxfj&og be-
zeichnet jedenfalls nicht die Stadt und braucht
mit 0. gar nicht zusammenzuhangen ; Polyaen. H
1, 12 schOpft aus Xenophon, und es sind daher
aus der dort uberlieferten Lesart 'Pms keine wei-
teren SchlGsse zu ziehen, umso weniger, als sich
Polyaen auch hier als fluchtiger Exzerptor zeigt,

Melber Jahrb. f. Philol. Suppl. XIV (1885) 539.
Man identifizierte das Homerische G. mit Ta-
nagra, Strab. IX 404. Paus. IX 20, 1 (hier em
Versuch, den Namen zu erklaren), Callim. bei

Steph. Byz. s. Tdvayga. Eustath. und Schol.

Ven. zu Horn. II. II 498. Aristoteles identifi-

zierte dagegen G. mit Oropos, Steph. Byz. a. a.

0. Eustath. a. a. 0. MOglich ist ein Zusamraen-
hang des Namens mit dem attischen Demos FQarjg
und mit dem Beinainen der Demeter (s. II.) : vgl.

Grai o. S. 1694.

2. Stadt im Gebiet yon Eretria, der Einwohner
hieB FqaXog. Steph, Byz. s. v.

3. (?) Land, Hesych. s. v.

II. Beiname der Demeter, Hesych. s. v, ; vgl.

Gruppe Gr. Mythol. 71. 94, 2. 751, 2. 1186, 1.

[J. Miller.]

Gr&iadai {oi roaldbai), Angehflrige einer Pa-
tra von Kamiros auf Rhodos, IG XH 1, 625.

[Burchner.]
Graiai s. Phorkides.
rgaias a$Xij , Ort in der Phthiotis, der auf

einer delphischen Inschrift Bull. hell. XXV 340
genannt wird. Da rQaTa nach Hesych. s. v. ein

Beiname der Demeter ist, bezeichnet der Name
vielleicht eine der Demeter geweihte Statte.

[Stahlin.]

rqalag y6w (Graeae genu), Landspitze und
Hafen an der Kiiste des Mareotes nomos, Ptolem.
IV 5, 6 Nobbe. Stadiasm. mar. magni 18 (Geogr.
gr. min. I 433). [Pieper.]

JPgarxjJ, Der Name FQai'xi} yrj kommt eigent-
lich dem Gebiet von Oropos zu, s. Thuc. II 23:
nagiovxeg dk 'Qqqxiov ti}v yfjv xqv Fqa'Cxr^v xaXov-
fihrjv, tfv viftovtai 'Qgwmoi 'A&jraiwr vnyxoot
edfltooav. Aber nach Paus. IX 20, 2, Steph.
Byz. s. v. wurde er auch auf Tanagra angewandt.
Naheres s. Art. Oropos. [Kolbe.]

Graikes (oi roaTxsg), die aiolischen Bewohner
von Parion (Steph. Byz.); s. den Art. Parion.

[Burchner.]
Graikoi (oi rQaixoi Steph. Byz. Arcad. 50, 6

;

nach Etym. M. = 'Paixoi nach barbarischer Aus-
sprache ; vgl. Eustath. 890, 14. Phot. 480, 15),
talbewohnende Leute von Epeiros in der Gegend
um Dodona (s. Aristot. meteor. I 14), dann uber-
baupt Name fur die Hellenen, Marm. Par. Apol-
lod. I 7, 3. Steph, Byz. Suid., und durchgehend
bei Alexandrinern, Callim. bei Strab. I 46. V 216.
Lycophr. 605. Alex. Aet. frg. 2, und bei den
Bflroern Qraeei. Fgaixog Spottname des M. Tul-
Iiaa Ocero (Pint Cic. 5). [Bttrchner.]

£rafk«s (rgauttk). Der rein fiktive Stamm-
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heros der Graikoi (s. d. und Graes), nach Hesiods
Katalogen (?) frg. 24 Ez. Solm des Zeus nnd der
Pandora, der Toehter des Deukalion (die Graikoi
saBen nach Arist. met. I 14 da, wo die deuka-
Iionische Flut gewesen war). Aus Lyd. de mens.
I 13 p. 7, 22 W. scheint zu folgen, daB man ihn
irgendwie mit Latinos' Bruder Agrios gleich-
setzte; doch hat Lydos nacblassig exeerptert,
v. Wilamowitz Herm. XXXIV 609. Anders

10 Steph. Byz. rgaixog 6"£UVv ...6 OsaadXov vlog.
Gruppe Griech. Mythol. 715, 6. [Eroll.]

Graioceli, Alpenvolk, nur von Caes. b. G. I
10 erwahnt mit den Ceutrones und Caturiges
(vgl. Alpes Graiae und Ocelum). Zeuss Die
Deutschen 208. Desjardins Ge*ogr. de la Gaule
I 84f. Holder Altkelt. Sprachsch. s. Grai (liest

Grai Oeeli), [Ihm.]
Graium, Station der Classis secunda Flavia

(Not. dign. occ. XXXII 51) an der Save in Pan-
20nonia inferior, nach B ticking II 680 das heutige

Bosnisch-Eaca an der Einmiindung der DrW in
die Save. Marquardt-Domaszewski Eom.
Staatsvenvaltung 112 5Q6f. Fiebiger s. Art.
Classis o. Bd. II S. 2647. Holder Altkelt
Sprachsch. s. v. [Patsch.]

Grallades (Ow$ 6 FgaXld^g nach der A-
Deklination, unbekanntes Wort), Beiname einer
Einode auf der Insel Chios, Burchner Berl.
Philol. Wochenschr. XX (1900) 1629 ; vgl. *Afav*

30 XX (1908) 164 A* 24. [Burchner.]
Grallia oder Grallium, Stadt im nordost-

lichen Hispanien, unweit Caesaraugusta, nur be-
kannt aus einer Inschrift von Tarraco, die einem
Flamen der diesseitigen Provinz von ihr gesetzt
ist: M, Sempronio M. fil(io) Quir(ina) Capi-
toni, Gralliensi adlecto in ordine Caesaraugfu-
stano), omnibfusj honoribfusj in utraqfuej r(e)

pfublica) s(ua) ffunetq), flam(ini) p(rovineim)
H(ispaniae) efiteriorisj (CIL II 4244); woraus

40 sich alles fiber diese Stadt Bekannte ergibt.

[Hubner.]
Gramam, Geogr. Eav. 71, 22, Ortschaft in

Iran oder noch Ostlicher zu suchen. [Kiessling.]

Gramatum (?). Das Itin. Ant. verzeichnet
349 die Station Gramato zwischen Epamantu-
duro und Larga. Die Uberlieferung scheint nicht
in Ordnung; vgl. Holder Altkelt. Sprachsch.
s. Epomanduodomm. [Ihm.]

Gramineeu. Graser, echteGraser, StiBgraser.
SOMonokotyle (einsamenlappige), der Ordnung der

Glumaceae (Speltblfiter) angehOrende, einjahrige
oder perennierende, krautige Pflanzen mitBuschei-
wurzeln. Die meist zwitterigen, selten einge-
schlechtigen Bluten sind in Ahrehen (spiculae)
vereinigt. Diese letzteren bestehen aus zwei-
zeilig geordneten Deckblattchen, hier Spelzen
{glumcte) genannt, zwischen denen die eigentlichen
Bluten stehen. Die Ahrehen sind ein- oder mehr-
blutig, in Ahren oder Rispen, seltener auf einem

60Kolben. Die Grasfrucht ist ein Korn oder eine
sog. Schalfrucht (earyopsis), entweder mit den
Spelzen nicht bekleidet und aus denselben heraus-
fallend (nackt), oder damit bekleidet (beschalt,

spelzrindig). Der Halm (culmus) ist hohl, selten
mit Mark gefullt, stielrund oder zweischneidig und
knotig, mit zweizeiligen, wechselstandigen, schma-
len Blattem. Die Graser sind eine der grtliten
und wichtigsteii Pflanzenfamilien, in 3800 Arten
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uber die ganze Erde als Land- und Wasserpflanzen
verbreitet (Leunis Synopsis 8 II 810f.). In der
grOBten Menge finden sie sich in der nOrdlichen
gemaBigten Zone, wo" sie als Weiden, Wiesen und
Getreidefelder den vorherrschenden Teil der Vege-
tation ausmachen. Nach Suden bin nimmt die

Zahl der Arten zu, die Menge der Individuen

aber ab. Gegen die Pole verschwinden die G.

allmahlich, ebenso wie in den hOheren Gebirgs-

bewahrung za Kiigelchen formte, die ebenfalls

gegen dieses Leiden, sowie zum Verteilen von
Verhartungen und Geschwtlren verwandt wurden
(Diosc. IV 137. Plin. n. h. XXV 146), In Griechen-
land ist Aegilops heute die nachst Bromos am
haufigsten vorkommende einjahrige Grasart der
Xirobunen. Sie tritt auf trockenen Hugeln , in
diirren Ebenen, sowie in feuchten Niedenmgen
massenhaft auf. Aegilops keimt im Herbst und

lagen, wo Moose und Flechten an ihre Stelle treten. 10 Winter und verdorrt bereits im Mai. Die Botanik
Neben den als Getreide angebauten G. finden

sich zahlreiche wiesenbildende oder als Unkraut
auftretende G., sowie die Eohrschilfarten. Bei
der nachfolgenden Aufzahlung der dem Altertume

bekannten G. erwachsen mancherlei Schwierig-

keiten. Zunachst hat Linne
-

wiederholt einer Pflanze

einen griechischen Namen beigelegt, unter dem
die Alten eine andere Ptianze verstanden, weiter-

hin sind die Botaniker nicht selten verschiedener

unterscheidet Aegilops ovata, cyhndrica, comosa
und triuncialis. In Norditalien kommt Aegilops
nur selten vor (Fraas Syn. 304, Berendes zu
Diosc. 440).

2. ATga (dvctQog Diosc. II 100; ^aviov Geop.
II 43; Matth. XIII 25), aera, folium, Taumel-
lolch, Lolium temulentum L. Ein besonders unter
dem Sommergetreide haufig vorkommendes Un-
kraut (Verg. Eel. V 37. Plin. XVIII 153), welches

Meinung, welche von den heutigen Pflanzen unter 20 dadurch sehr lastig wird, daB der Same mehrere
/u„„™,i*„ AuM ™«„«„+a a Aft „;.i,^ a»„*k^

j^hre hJnQUj.^ m ^er jjrde liegen kann, ohne
seine Keimkraft zu verlieren. Daher erscheint

Lolium in nassen Jahren pletzlich in groBer
Menge, wodurch vielleicht die Annahme entstand,
das Getreide habe sich in Lolium verwandelt
(Theophr. IV 1). Wie Aegilops die Gerste schadigt,
so alga besonders den Weizen (Verg. Georg. I

154). DerLolch hat schmale, gedrangt stehende,

der von den Alten genannten und oft nicht deutlich

genug beschriebenen Pflanze zu erkennen sei.

Infolge dessen wird es nicht immer mSglich sein,

bei jeder einzelnen Grasart mit Sicherheit anzu-

geben, ob sie den Ahren- oder den Rispengrasern
zuzurechnen sei.

I. Ahrengraser. Die Ahrehen sind vOllig

stiellos, sie sitzen eingesenkt in die Ausschnitte

des Halmes (Spindel) und hilden so eine einzelne,.... (flatte Blatter (TheophT. VIII 7, 1). Die giftige
gipfelstiindige Ahrc (Endahre). Hierzu gehoren 30 Eigenschaft seines Samens, die den GenuB des
die wichtigsten Getreidepflanzen : Gerste, Weizen, damit verunreinigten Brotes schadlich macht, war
Dinkel , Roggen mit ihren zahlreichen Arten yon alters her bekannt (Verg. Georg. I 154 nennt
(s. Art. Getreide, sowie die Spezialartikel).

Von den hierher gehGrenden Unkrautern und
Wiesengrasern sind von den alten Schriftstellern

die nachbenannten erwahnt.
1. AiyiX(a\p (auch alytkdSt}, otToojzeZkos, clxqo-

O7ie)log, olrpwv, figofios) (Diosc. IV 137 Well-
mann), festuca, aegilops (Plin. n. h. XVIII

ihn den ,unglucklichen')'. Besonders schrieb man
ihm schadigende Einwirkungen auf die Sehkraft
zu (Geop. II 43: To Ci£dvtor

7 to Xeydfievov atqa,

tpd-eigst xov atxovj clqzoZs de fityvv^tsvij oxoxol zov$

io&iovms. Ovid. fast. I 691: et careant loliis

oculos vitiantibus aegri). DaB Lolium immerhin
gegessen wurde, ist ersichtlich aus Plaut. Mil.

155), neugriechisch //aMe ^^ aygioaixaCo Walch, 40 321: mirumst lolio victitare te tarn vili tritico,
Aegilops L., ein in ganz Sudeuropa haufig vor-

kommendes Unkraut, von welchem zwei Arten:
Aegilops ovata, Gerstenwalch , und Aegilops tri-

ticoides, der weizenartige Walch, unterschieden
werden. Letzterer, ein Bastard zwischen Gerste
und Weizen, ist diesem letztgedachten so ahnlich,

daB die Annahme entstehen konnte, Aegilops
kfinnte durch Zuchtung in Weizen verwandelt
werden (Leunis Syn.). Nach Theophrast (h. pi.

und Hor. sat. II 6, 89: cum pater ipse domus
palea porrectus in horna esset odor loliumque,
dapis meliora relinquens.

Verwendung des Lolium in der Heilkunde:
Mit Rettich und Salz aufgelegt erweicht Lolium
krebsartige, eiternde Geschwure, mit natiirlichem,

d. i. vom Peuer nicht beruhrtem Schwefel (&etov

anvgov) und Essig heilt er Flechten und Aussatz,

mit Taubenmist und Leinsamen, in Weill gekocht,
Vni 3), PUnius (n. h. XVIII 155. XXI 103), 50 offnet er die Mandeln und beftrdert das Aufgehen
Geoponica (II 43) ist Aegilops ein sehr lastiges,

verderbenbringendes Unkraut unter der Gerste.
Es liebt guten, bebauten Boden und keimt im
zweiten Jahre. Wer das Unkraut ausrotten will,

mufi den Acker zwei Jahre hindurch brach liegen
lassen und die Schafe zum Abweiden auf das
Stoppelfeld treiben. Die kleine Pflanze hat dem
Weizen ahnliche, aber weichere Blatter, am Ende
des Halmes ist die Frucht in eine, zwei oder drei

schwerreifender Geschwure. Mit Honigmet, als

Getrank und Umschlag verwendet, lindert er

Ischiasschmerzen (Diosc. II 100. Plin. XXH 160).
Lolchmehl, in Essig gekocht, ist ein Mittel gegen
die Raude der Hunde (Plin. XXII 160). Die
giftige Eigenschaft des Lolchsamens, welche Be-
taubung, Schwindel, Erbrechen, selbst Krampfe
hervorrufen soil, wird neuerdings vielfach oe-

stritten. Jedenfalss kann das Gras vom Vieh
Hullen eingeschlossen, aus denen Grannen wie Haare 60 ohne Nachteil genossen werden (Leunis Syn.3
herauswachsen. In der Heilkunde wurde der mit II 858).
Mehl vermischte Samen des Aegilops als Kom-
presse bei Tranenfisteln aufgelegt. Dieses Ge-
schwfir im Augenwinkel wurde gleichfalls mit
t&yiXonp (auch atydefoiwv) bezeichnet; vgL Gersten-
korn. Der aus dem Stengel und den Blattem
gepre&te Saft wurde mit Mehl zu einem Brei
vermischt, den man nach dreimonetlicher Auf-

Panly-WlssoTa-Eroll Til

3. 0OtVl^ (aUCh govs', OQZlVGOIp, <pQivtx6nT£gog
t

Qovoiooxaxvs, oo&dX?)) pabulum murinum, agyp-
tisch athnou (Diosc. IV 43), lolium murinum
(lolium oder hordeum murinum, Plin. XXII 135),
neugricchisch ijfteQa nga, Lolium perenne L.).

Das Blatt abnelt dem aer Gerste, ist aber kflizer,

die Ahre (es sind deren 6—7) ist wie die des
54
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Lolch gestaltet. Una die Wurzel stehen sechs

Finger lange Zweige. Die Pflanze wachst auf

Ackern una in den frisehgestrichenen Fugen der

flachen Dacher (Berendes zu Diosc. 43). Gegen
Durchfall und Unterleibsleiden wird sie mit herbem
Wein getrunken (Diosc. IV 43). Nach Fraas
(Syn. 305) kommt Lolium perenne in ganz
Griechenland an Wegen, auf den Feldern und
Hausern vor.

w&hrend erba pignola = Cynodon daetylon in

keiner Beziehung zu einem der lateinischen Namen
fur Agrostis stent. Ubrigens werden sowohl Cyno-
don Daetylon wie Triticum repens Ton v, Mar-
tens Italien II 60 unter den Gewachsen auf-

gefuhrt, die in Oberitalien wegen ihrer Heilkrafte

gescliatzt sind.

6. Kala^ayQOioxis , eine etwas grflBere

Pflanze als Agrostis mit kalmusahnlicher Wurzel.
4. ZTsliqpovQog (azsl£<povQog, apvoyXcaooov, 10 Kalamagrostis ist fur das Vieh giftig, besonders

oq%v£ Theophr. VII 11), HaaTgras, Elymus L.

Eine dera Weizen ahnliche G.-Art mit breiteren

Blattern und behaarter Blute. Die ganze Hire
bluht aufeinmal. Die Pflanze, die neugriechisch

£i]q6%oqtov heiBt, ist auf Milos, bei Nauplia, auf

Euboea und am Hymettus gefunden worden
(Fraas Syn. 303). Elymos ist bei Diosc. II 120

der Name fur Panicum Italicum L. (Setaria

Italica Beauv.) und wurde von Linne~ auf diese

eine in Babylonien waehsende Art (Diosc. IV 30).

Sprengel bestimmt die Pflanze als Calama-
grostis Epigeios Both., die das Vieh nur bei

starkstem Hunger frifit. Nach dem GenuB geht

es an Eingeweideentziindung zugrunde. Fraas
sieht in Kalamagrostis die Aleppo-Moorhirse, Sor-

gum halepense Pers., ein in Italien auf den
Ackern und Wiesen gefurchtetes Unkraut (mel-

ghetta) , dessen Wurzelstock dem Rhizom des

Gattung ubertragen. Eine Abart des Haargrases, 20 Cynodon Daetylon sehr ahnlich ist, Diese in

das Sandhaargras, wird zur Befestigung des Flug-

sandes an Meereskiisten gesat, die Korner werden
in Island unter dem Namen Sandweizen zu Brot
verwendet (Leunis Syn.3 II 859).

5. "Ayq warts fj s7za(ArjX<oTog{alyix6v, dfia^irtg),

agyptisch anupki, lateinisch gramen, asifoUum,
scmguinalis, viniola. Die Spanier nannten das

Gras aparia, die Daker kotiata, die Afrikaner

iebal, Diosc. IV 29. Geop. n 6, 23. II 5, 4 Sygcoate;

Griechenland gewfShnlich an Siimpfen und in

feuchten, ungesunden Niederungen waehsende
Grasart ist besonders den Schafen und Rindern
schadlich wegen des in den Blattwinkeln durch
Tau stehenbleibenden und faulenden Wassers
(Fraas Syn. 301).

II. Rispengraser. Die Ahrchen sind in

einer Rispe oder Rispenahre oder in mehreren
gipfelstandigen Ahren zusammengestellt. Hierzu

bei Apul. herb. 77 agrostis, Quecke. Diese hat 30 gehoren von Getreidepflauzen Reis, Mate. Hafer,

siifie,knotige Wurzeln {ayQomtg ue?uTjdrj$, Horn. Od.
VI 90), die mit starken Auslaufern in der Erde
verzweigt sind, so daB die Pflanze sehr schwer
auszurotten ist. Aus jedem Wurzelgelenk treibt

namlich nach oben eine Sprosse {faaaxog), nach
unten eine neue Wurzel (Theophr. I 6. II 2.

IV 10). Die Pflanze wuchert in sumpfigen Gegen-
den (ayeayanc stlivevrjs Theophr. XIII 42). Ihre

scharfen, harten, breiten Blatter sind denen des

Hirse (s, Art. Getreide und die Spezialartikel).

1. KdXa/uog, arundo, carta, calamus, Rohr, Schilf

umfaBt die groBten G., denn einige europaische

Arten werden iiber 3 m hoch, das indische Rohr,

Bambusvohr, bis zu 30 m hoch. Es sind Wasser-
pflanzen, die teils im Wasser selbst, teils an den
Ufern, in Siimpfen, in Lachen oder an ausge-

trockneten Wasserlaufen stehen; sie sind sehr

verschieden an GroBe, Starke und Belaubung.
kleinen Rohrs ahnlich und dienen dem Rindvieh 40 Einige Arten haben zarte, andere rauhe, scharfe

als Futter (Diosc. IV 29). Die feingestoBene

Wurzel wurde als Umschlag bei Verwundungen
verwandt; abgekocht diente sie gegen Leib-

schmerzen, Blasen- und Steinleiden (Diosc. IV 29).

Mit Schwefel, Pech und Alaun zu gleichen Teilen

vermischt wurde sie gegen Hitzblattern der

Pferde aufgelegt (Col. VI 31). Sprengel sieht

in der Agrostis die Ackerquecke, Triticum repens

L. Fraas identifiziert die Pflanze mit dem von

Blatter; einige sind strauchig, andere nur mit
wenigen, verhaltnismafiig kleinen Blattern ver-

sehen; manche Arten haben hohle, andere mit
Mark gefullte Stengel. Die Wurzel ist bei einigen

Arten sehmackhaft. Die Blute ist eine Rispe.

Mannliche und weibliche Pflanzen werden unter-

schieden.

Nach Hehn (Kulturpflanzen? 304) stammt das

Rohr (Arundo donas L.), welches, unahnlich dem
Plinius (XXIV 182) als Stachelgras beschriehenen 50 in nordlicheren Landern wachsenden gemeinen
dactylm, dem Cynodon Daetylon Pers. = Hunds-
zahngras, neugriechisch dyQtdda. Fraas be-

griindet seine Ansicht damit, daB Triticum repens

in Griechenland nur selten vorkomme, Cynodon
aber sich in alien feuchten und durren Niederungen,
besonders in den salzsauren Kustengegenden Grie-

chenlands uberall, oft rasenbildend, finde. Der
im Neugriechischen ahnlich lautende Name dygtada,

sowie die medizinische Verwendung der Wurzeln

Sumpfrohre (Phragmites communis), im Kultur-

leben der stideuropaischen Volker von groBter

Bedeutung war und noch ist, ursprunglich aus

dem warmeren Asien und hat in seiner Verbreitung

den Bezirk der Mittehneerlander nicht iiber-

schritten. Engler (bei Hehn 307) ist dagegen
geneigt, das Indigenat des Arundo donas im
Gebiete des Mittelmeers anzunehmen. Ob die

aus der Pflanze gefertigten Gebranchsgegenstande,
in den griechischen Apotheken diirften fur ihn 60 z. B. die aus Rohr geflochtenen Brotkorbe xdvtov,

sprechen. Nach Leunis (Syn. 825) werden die xavett
"

sufien Wurzeln des Cynodon Daetylon in Italien
in derselben Weise mediziniseh verwertet, wie bei
ubs die Wurzeln der gemeinen Quecke. Freilich
darf nicht unerwahnt bleiben, daB die italienische
Bezeichnung fur Triticum repens L. gramegna
auf einen der oben genannten lateinischen Namen
{gramen, Plur. gramina) der Agrostis hinweist,

v, ftavaoTQov , die Webspule xavaw, die

xavdyv , die MeBrute xavtbv u. a. den
Griechen durch den Handel mit den Phonikern
eher bekannt warden als die Pflanze selbst, ob
die Pflanze erst eingefuhrt und an dazu geeigneten
Orten Griechcnlands , besonders in den feuchten

Niederungen des Sees Kopais kultivtert wurde,
oder ob neben den schilfartigen Rohren das

starke; holzartige Rohr von Anfang an wuchs,
wird dahingestellt bleiben mussen. Hehn meint,
4er Name ,kyprisches Rohr* (Diosc. I 85) fur
Arundo donai bew'eise die fremde Herkunffc dieses
starken Rohres; Cypern sei ebenso wie Kreta, das
wegen seines vorzuglichen PfeUrohres von alters

her einen hohen Ruf genofi, eine trbergangsstation
von Asien nach Europa gewesen. Auch die Be-
merkung des Theophrast (IV 11), daB das Rohr
besser gedeihe, wenn die stehen gebliebenen
StOcke nach dem Abschneiden verbrannt wiirden,

deutet Hehn, wenn nicht auf eine Rohrpflanzung
seitens des Menschen, so doch immerhin auf eine

gewisse Kultivierung vorhandener Rohrbestande.
DaB Rohr in Italien vorzugsweise zu landwirt-
schaftlichen Zwecken angebaut wurde, geht aus
Cato r. r. VI 3, dem Varro (r. r. I 24) und Plinius
(n. h. XVI 67) fast wiirtlich folgen, hervor: Zur
Anlage einer Rohrpflanzung muB der Boden an
Bachen, Fliissen oder in einer feuchten Niederung
gut umgegraben werden, die Wurzelstficke (oculi)

des Rohres sind in einem Abstand von drei FuB
einzulegen. Daneben kann wilder Spargel ge-
pflanzt werden und zur Einfriedigung nach aufien
hin Weiden, die zum Anbinden der Reben notig
sind. Varro (I 8) und Columella (IV 7) erwahnen
die Weinbergstabe und Joche aus Rohr als etwas
Selbstverstandliches. Columella (IV 32) beschreibt
dann noch ausfuhrlich Anlage und Wartung der
Rohrpflanzung, wobei er sich im allgemeinen an
Cato anschlieBt, aber auBer der Vermehrung durch
WurzelstOcke auch noch die durch Setzholz und
durch Einlegen ganzer Pflanzen erwahnt {seritur
bulbus radicis, seritur et talea calami, nee minus
toto prosternztur eorpore). Die Wurzelvermehrung
liefert in kaum Jahresfrist brauchbare Rohrstabe,
bei der anderen Art der Vermehrung benOtigt das
Rohr langere Zeit zu seiner Entwicklung. Die
Rohrpflanzen mussen in den drei ersten Jahren
wie alle iibrigen GewSchse gepflegt werden, aber
auch spater bedarf die Anlage der Wartung, weil
sie vernachlassigt entweder verdorrt oder ausartet,
indem die Rohrpflanzen von Jahr zu Jahr diinner
werden, bis sie schlieBlich wie das gewOhnliche
Schilf aussehen. Im ersteren Fall kann der
Schaden durch Umgraben, im zweiten durch Aus-
schneiden von sachkundiger Hand gebessert wer-
den. Ehe sie ausschlagen, werden die Pflanzen
behackt. Nach der Wintersonnenwende muB das
Rohr, welches nun vollig ausgewachsen ist, ge-
schnitten werden, ehe es erfriert. Das Arundinetum
soil so oft wie der Weinberg umgegraben werden.
Mit Asche und anderem Danger kann dem
erschopften Boden aufgeholfen werden, auch
erweist sich das Abbrennen der Stumpfe als
besonders wirksam. Der Nutzen des Rohres ist
aufierordentlich groB, da alle Teile der Pflanze,
die Wurzel in der Medizin, die Blatter als Vieh-
futter, der Halm (das eigentliche Rohr) und die
Rispe Verwendung finden. In den holzarmen
Landern werden nicht allein die Dacher mit Rohr
gedeckt, die Decken und Wande der Zimmer
damit bekleidet, Umzaunungen von Garten und
Gehaften gemacht, sondern es dient auch zur
Herstellung der unentbehrlichsten Gerate, die im
Norden aus Holz angefertigt werden, sowie schlieB-
lich als Brennmaterial. Wie noch hente in den
Mittelmeerlandern fertigte man bereits im Alter-

tum aus Rohr KOrbe, Matten, Hute, Decken, die

dunhen Rohre dienten zu Leimruten und Fisch-
reusen, zum Gitterwerk der Lauben und Spaliere,

die starken zu Schreibrohren — noch heute heifit

das TintenfaB italienisch ealamaio — zu Pfeilen

und Wurfspeeren. Das Rohr 1st des Knaben
Steckenpferd (Hor. sat. II 3, 248), die Angel des
Fischers, es liefert das Material zur Spindel der
Bauerin, zur Schalmei des Hirten, es dient zur

10 Herstellung der kunstvollen FlCten. Auch die

Blutenrispe kann niitzlich werden
; gestofien dient

sie zum Dichtmachen der Fugen bei Schiflen, da
sie besser klebt als Leim. Aus demselben Grunde
ist sie ein Bindematerial im Kalk bei Tiincher-
arbeiten. Ist sie wollig, weich und dicht, so
ersetzt sie die FederfulLung in den Betten der
Gasthauser. Unterflalb der Rispe befindet sich
bei einer italienischen Art ein Teil des Halmes,
der die Eigenschaft des Senfes besitzt (Plin. n, h.

20 XVI 156—170). Das Mark gewisser Arten ist

suB und wohlschmeckend ; so wird aus einem
indischen Rohr der nur in der Medizin verwendete
weifie, honigstifie Zucker gewonnen, Plin. XII
32: Saceharon et Arabia fert, sed Icmdatms
India, est autem mel in harundinibus collectum,

cummium modo candidum, dentibus fragile,

amplissimum nucis abellanae magnitudine, ad
medicinae tantum usum.

In der Heilkunde wurde die feinzerriebene

30 Wurzel des gemeinen Rohrs mit Zwiebel ver-

mischt als Umschlag zum Herausziehen von
Splittern und Dornen aufgelegt, mit Essig als

Linderungsmittel bei Verrenkungen und Hiift-

schmerzen benutzt. Die zerstoBenen grtinen

Blatter heilen rosenartige Entziindungen. Der
Blutenbuschel soil, falls er in die Ohren gelangt,

Taubheit hervorrufen (Diosc. I 85).

DaB Asien als die Heimat des Rohres anzu-
sehen ist, zeigt die Abhangigkeit des griechischen

40xdvvr] (xdwa, lateinisch eannd) von hebraisch

qaneh, babylonisch-assyrisch qanu. Das Yor-
kommen von Wortern wie xdveov, xdveiov der
Brotkorb, xavcov Handhabe des Schildes, auch
Spule, beweist, daB mindestens die aus Rohr ge-

fertigten Gegenstande den Griechen bereits in

vorhomerischer Zeit bekannt waren (Schrader
Reallexikon 694). Das griechische xdvva ist spater
in die lateinische Sprache iibergegangen ; auf-

fallenderweise bezeichnet aber das lateinische

hOeanna nicht mehr .Arundo donas, sondern das
schwache diinne Rohr Phragmites communis.
Zuerst findet sich eanna bei Vitruv VII 3, 11,

der Anweisung gibt, die Wande, welche mit
Stuck verziert werden sollen, erst vorher mit
einer doppelten Rohrschicht zu benageln, um ein

Abbrockehi und ein Zerkluften des Verputzes zu
verhindern. DaB canna hier nicht identisch mit
arundo ist, geht daraus hervor, daB Varro im
Anfang des Kapitels wiederholt arundo Graeea

60 erwahnt und in Gegensatz zu dem dunnern Rohr
bringt. Ovid (met. VIU 337) unterscheidet aus-

drucklich die kleine canna von der langen arundo,
und Columella (IV 32) sagt, dafi in dem ver-

nachlassigten Arundinetum arundo dunn and der
eanna ahnlich werde. Weiterhin (VTI 9, 7) be-
merkt er, dafi das Yolk die entartete arundo mit
canna bezeichne. Diese Tulgare Bezeichmmg ist

dann in der spateren Zeit die for Bohr allgemein
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gebiftachliehe geworden (PalL I IS). Vgl. Hehn
Kultarpflanzen? 806.

Theophrast (IV 11) teilt die Rohre in zwei
Hauptklassen ein: xdXapog avXtjrixdg = FlOten-

rohr und xdXafiog ezeqos = das allgeraeine Rohr.
Dieses letztere wird je nach Starke, Schwache
oder Standort wieder in mehrere Unterabteilungen
geschieden. Das im Wasser selbst wachsende
Rohr steht an Gate im allgemeinen dem auf
trockenerem Boden stehenden nach. Plinius (XVI 10
156—170) unterscheidet die Rohre sowohl der
Qualitat als der Herkunft nach; er spricht von
asiatischem, indischem, agyptischem, griechischem,
kretischera , kyprischem und italienischem Rohr.
Das letztere wurde vorzugsweise in den Wein-
bergen zu Rebpfahlen benutzt. Besonders aus-
fuhrlich verbreitet sich Plinius aber die an den
Ufern des Sees Kopais wachsenden Rohre, nnter
denen er wie Theophrast das FlOtenrohr von den
zu anderen Zwecken benutzten dicken und 20
schwachen Rohren unterscheidet.

a) KdXafiog xagaHiae (Theophr. h. pL IV 11),

charaem (Plin, XVI 168) = Arundo phragmites L.
Dieses ,zumZaune taugliche' starkePfahlrohrwurde
zu RebstQcken und Umzaunungen verwandt. Es
wachst ttberall an fenchten Wiesen, an nnd in
stehenden Gewassern und Mooren in grofier Menge.
Nach Theophrast (IV 11) gedieh dieses starke
Rohr voTzuglich auf den torfartig gebildeten
Inselchen, den sog. xdtfivftsg, des orchomenischen 30
Sees. Die Halme werden uber 2 m hoch, sie

bilden in jungem Zustande wegen des im Rohre
enthaltenen Zuckergehaltes ein ausgezeichnetes
Viehfutter. Die Rispe ist grofi und weichhaarig
(Leunis Syn.s II 739).

b) KdXafiog nXoxt/uog (Theophr.TV 11),plocimos
(Plin. XVI 168), schwacheres Rohr, Schilfrohr,

welches auf den siXoddeg des Sees von Orchomenos
(entstehendeund vergehende Inseln) wuchs. Diese
Art wurde vorzugsweise zum Flechten von allerlei 40
Gerat, von Matten, KOrben u. dgl. verwendet.

c) KdXafiog ddvag~ =Arundo donax L., auch kypri-

sches Rohr genannt, ein grofies, starkes, strauch-

artiges Rohr, welches fesfc und hohl ist und nur
im Wasser wachst (Diosc. I 85. Plin, XVI 65).

Arundo donax, das noch heute in Griechenland
uberall verbreitet ist, laBt sich leicht verpflanzen
(Fraas Synops.).

d) KdXafiog vaardg (massives Rohr) Diosc. I 85,
auch ro^ixog und xQsnxog, das Pfeilrohr. Es 50
hat wenig Knoten und ist unter alien Rohren das
fleischigste, sehr biegsam, so dafi es sich, wenn
man es erwarmt, nach Gefallen leicht biegen
laBt (Theophr. IV 11). Besonders gute Arten
des Pfeilrohrs fanden sich auf Kreta und in

Italien am Flusse Rhenus. Das dichte Mark des
Rohres bewirkte, dafi der aus ihm gefertigte
Pfeil auch bei starker Luftbewegung sein Gleich-
gewicht behielt. Die Orientalen versahen die
Pfeile mit Widerhaken, die ein Herausziehen des 60
Geschoases aus der Wunde unmoglich machten,
und befiederten das Ende des Pfeiles, am dessen
Geschwindigkeit zu erhchen. Da fast alle Volker
des Orients ihre Kriege mit Pfeilen fuhren, so
bum man, meint Plinius (XVI 159), sagen, dafi
«m ffoper Teil der Menschen auf der Erde durch
das Rohr fiberwunden wird.

«) KdXafiog noixUog (JUwwrwrfff), Theophr. IV

11, das bunte Iakonische Rohr — Phalaris arun-
dinacea L., wachst an stehendem Wasser, hat
besonders am unteren Teile dichtere Blatter, die-

sich imHerbst gelb und rot farben (Plin. XVI 166).
f )' 4>Xetog {<pXsd)$, q>Xotog, qpXolog Theophr. IV

11, Diosc. I 85) = Saccharum cylindricum Lam. r

ein auf dem Lande und im Wasser gedeihendes
Rohr mit eflbarer Wurzel. Anfier den Halmen
fand auch die Rispe Verwendung. Nach Herodot
(III 98) flochten die Inder aus diesem Schilf
Kleider nach Art der Korbe. Die Blutenrispe-
diente als Wedel beim Tanchen der Wande
(Theophr. IV 11). Fraas deutet die Stelle
dahin, daB die Rispe dem Kalke als Bindemittel
beim Verputzen zugemischt wurde.

g) KdXafiog mXeziag (Theophr. IV 11), slXsoiag-

(Hesych. I 1106), eletia {iletia, elegia) Plin. XVI
167 = Arundo epigeios L., ein in Suditalien
vorkommendes Rohr, welches vornehmlich auf
trockenem Boden wachst und keine hochstehenden,.
sondern am Boden kriechende Halme treibt,

Wegen seiner Zartheit wird dieses Schilf von den
Tieren genossen (Plin. XVI 167).

h) KdXafiog Ivdixr}, arundo Indica = Bambusa
arundinacea L., indisches Rohr, Bambusrohr, das
grfSfite aller Rohre, welches eine Hohe von 30 m
erreichenkann (Leunis Synops.). Auch bei diesem
Rohre werden mannliche und weibliche Pflanzen
unterschieden. Es wachst in groBen Mengen am
Akesines. Aus einem Wnrzelstocke entspringen
zahlreiche, starke, holzige Halme. Werden sie

abgeschnitten oder abgebrannt, so schlagt die
Wurzel doppelt kraftig aus. Die dicken Wurzeln
sind nur mit groflter Mube auszurotten. Die
Blatter sind verhaltnismafiig klein und schmal
wie Weidenblatter. Kleinere Rohre wurden, mit
Eisenbeschlagen, als WurfspieBe benutzt (Theophr.
IV 13. Plin. XVI 162).

i) KdXafiog ovgiyyiag = Arundo fistularis L.
Die Angahen des Dioscorides und des Plinius
uber dieses Rohr weichen erheblich voneinander
ab. Diosc. I 85: avQQiyylag aaxvoaQxog, tcvkvo-
yovazog, dg fit§ltoyQa<piav ijttrtjSEiog , dagegen
Plin. XVI 164: calamus vero alius totus eon-
eavus, quern vocant syringian, utilissimus fistu-
lis, quoniam nihil est ei eartilaginis (= Knorpel,.
bei Pflanzen ,Mark') atque carnis. Selbst wenn
man jtayyoagxog durch starkholzig und nicht mit
Berendes (S. 104) durch ,markig ( uberaetzen
wfirde, ware doch der Widerspruch zwischen
beiden Stellen nicht gehoben, indem Dioscorides
ein Rohr mit vielen Knoten, Plinius ein solches
mit wenigen beschreibt.

k) KdXafto; avXrjTixdg (Theophr. IV 11),

tibialis calamus, aukticon (Plin. XVI 169)
= FlOtenrohr, Saccharum Ravennae L. (Erianthus
Rich.). Die ausfuhrliche Schilderung des Stand-
ortes des FlOtenrohres bei Theophrast (FV 11)
laBt darauf schlieBen, dafi es sich um eine ganz
bestimmte, von den ubrigen Rohren sich aus-

zeichnende Art handelt, wenn auch gewifi Pfeifen
und Floten aus allerlei hohlen Rohren (wie Arundo-
donax) geschnitten wurden. Unterscheiden doch die
Schriftsteller zwischen der Ffeife oder Flfite des
Hirten (avgty^, fistula) und der Flote als Musik-
instrument. Das FlOtenrohr verlangt tiefen^
fruchtbaren, schlammigen Boden, die Beschaffen-
heit des den Sumpf nahrenden Wassers ist von

u i mmiiipou

•eingreifender Bedeutung fttr die Gute des Rohres.
Es findet sich hauptsachlich am orchomenischen
See, und zwar am nSrdlichen Ufer in der zwischen
dem Kephissos und dem Melas liegenden, von
zahlreichen Lachen durchsetzten Gegend ITsXs-

xavla, ferner am FluBchen JlQo§oria, das aus
Asfladia kommt, und in besonderer Vortrefflich-

keit bei 'Ot-eTa Kafi^, an der Mundung des

Kephissos. An der Mundung des Melas gedeihc

Melankranis fur sich allein stehfc, wachst der
schaife, unfruchtbare o%otvog und der 6X6o%otvQg
aus demselben Stocke (Plinius: Rasen). Die
mannliche Art, welche die schwachsten Halme
hat, pflanzt sich durch Ableger fort, fieXayxQavlg
mit dickeren Halmen vermehrt sich durch Samen.
Am kraftigsten und durch fleischige Beschaffenheit
ausgezeichnet ist der 6X6o%otvog

t jedoch sind die

fruchtbaren Halme niedriger als die unfrucht-
dagegen das Rohr nicht. DaB das Rohr nicht 10 baren. . Bei den frochttragenden schwillt vor der
Q iiiai,viiVh o-irf^Tnaftiw «nt n-oAai^ ortT,^^™ »„ v glute der sonst dunne Halm keulenfftrmig an,

aus dem Hauptstiele treten ahrenfOrmige Neben-
stiele, an deren Spitzen etwas schief die rund-
lichen Fruchte hiingen. In jeder Frucht liegt
ein kleiner, schwarzer, pfeilspitzenfOrmiger Same.
Die Wurzel ist nicht unahnlich der Gartenzwiebel.

iilljahrlich gleichmaBig gut gedeiht, sondern nur
alle neun Jahre einen besonderen Grad von Gute
erreicht, soil von den periodischen Anschwellungen
des Sees abhangen. Das Wachstum und die

Starke des Rohrs steht in Beziehung zur H6he
•des Wasserstandes. Gunstig ist, wenn der aus-

getretene See etwa zwei Jahre stehen bleibt

(Theophr. IV 11). Auch beim Flotenrohre wurde
zwischen starkerem und dunnerem Rohre unter-

Sie hat die Eigentumlichkeit, dafi sie jedes Jahr
abstirbt und sich aus dem oberen Teile neu
ersetzt (Theophr. IV 12. Plin. XXI 112f.). Man

schieden. Die beste und starkste Art, welche 20 bediente sich des axolvog zur Anfertigung von
zu Doppelileten genommen wurde, hieB Cevyhyg, "^~-»-* £~- ™..i.i.

-
• .... ^- *

das schwachere, das sog. Seidenrohr fioftpvxia,
mit langen Gliedern, wurde zu den Bombyciae
ifi6pflvk- Poll, oiiom. IV 70. 82), den langen Floten,
die bei der Darbringung von Opfern Verwendung
fanden, gebraucht. Wenn die Rispe des FlOten-
rohres verkummerte , so hieB es xaXapog svvov-

Xiag\ da alle Kraft in den Halm gegangen war,
hielt man dieses Rohr vorzugsweise far Doppel-

allerlei feinem Flechtwerk, wie Korben, Netzen,
Fischreusen {ad nassas marinas Plin. XXI 114)
und Schleudern (Strab. DTI 5, 1).

Aufierlich nicht von den anderen Arten unter-
schieden, aber erkennbar durch einen rosenartigen
Wohlgeruch war jene Art des axotvog, welche in

besonderer Gute in Nord-Palastina und im Lande
der NabaUer, einem Teile Arabiens, wuchs.
Zwischen dem Libanon und einem kleineren Ge-

flOten geeignet. In alter Zeit, als man noch30birge, den trachonischen Hageln und den Bergen
kunstloser blies, wurde das Rohr im Monat Boe-
dromion, beim Aufgang des Arkturus, als gentigend
stark geschnitten. Das Rohr mufite mehrere Jahre
lang liegen, ehe es verarbeitet werden konnte,
und die neuen Floten wurden erst durch langere
Ubung brauchbar (Theophr. IV 11. Plin. XVI
170). Seit der Zeit des Thebaners Antigenidas,
eines Zeitgenossen des Epameinondas, wurde das
Flotenrohr in den Monaten Skirrophorion und

von Ituraa und Peraa, wuchs der wohlriechende
axotvog in einem beim See Tiberias gelegenen
trockenen Sumpfe. Der Duft war so stark, daB
die ganze Gegend davon erfullt war (Theophr.
VII 1). Das Land der Nabataer, eines Volks-
stammes, der im Besitze des gesamten Zwischen-
handels mit asiatischen Waren war, lag sadost-
lich von Palastina (Sprengel zu Theophr.).
Diese Art wird von Dioscorides (I 17) und Plinius

Hekatombaion kurz vor oder wahrend der Sommer- 40 (XXI 120) als die beste bezeichnet, es folgt die
sonnenwendft <rp=<*lirn*tt:pri nnd im Hri++pv. T^Tir ffl,. aus (jem (ihrigen Arabicn stammende, die auchsonnenwende geschnitten und im dritten Jahr fur

brauchbar erachtet (Theophr. IV 11. Plin. XVII
170). Nach Plinius (XVI 170) herrschte fruher
die Ansicht, dafi nur Floten, die aus demselben
Rohre geschnitten waren, zusammenstimmten,
sowie daB dasjenige Stuck, welches der Wurzel
zunachst entnommen war, fur die linke Flote (tibia

laeva), das unterhalb der Spitze geschnittene fur
die rechte Flflte (tibia dextra) das geeignetste

babylonische, wohl von dem Hauptstapelplatze
Babylon, hieB, zuletzt die afrikanische. Dabei
wird von Dioscorides die babylonische, von Plinius
die nabataische als rEvxi^g (teuchitis) bezeichnet
— der Name tsvxtrrji von tsvxog — Gefafi erklart

sich nach Berendes 43 daher, daB die gute Ware
in Gefafie verpackt zum Versand kam. Von der
Pflanze wurde Blute, Halm und Wurzel gebraucht.

sei. Saccharum Ravennae L. ist noch heute haufig 50 Die echte Art ist rOtlich, vielblutig, beim Spalten
in Lehadia und Helos im Peloponnes, sowie im e-~1-'- J — - n --- 1-- jL — - •

•' •>

Norden Euboeas. Es laBt sich nicht gut ver-

pflanzen. Die Rohre sind kaum halb so dick wie
die \on A. donax und A. Phragmites (Fraas
Syn. 300).

2. Ex oTvog, iuncus odoratus, Bartgras, Andro-
pogon schoenanthus L. Theophrast (IV 12)
spricht von drei Arten des oxoivog. Er unter-
scheidet den scharfen und unfrucbtDaren axoTvog

purpurfarbig und weifi, sie hat, wenn sie mit der
Hand gerieben wird, einen rosenartigen Wohl-
geruch und bTennt auf der Zunge.wie Feuer. Der
aus der Blute gewonnene Trank ist heilsam gegen
Blutsturz-, Magen-, Lungen-, Leber-, Blasen- und
Nierenleiden, er wird auch den Gegengiften bei-

gemischt. Die mit einem Zusatz von Pfeffer

zerriebene Wurzel wurde bei Wassersucht und
Krampfen, sowie bei Magenbeschwerden einge-

<3g-i>g xai axagxog (Iuncus maritimus L.), den60geben, die Abkochung der Wurzel als Sitzbad
fruchtbaren, nach dem schwarzen Samen benannten
fieXayxQavlg (Schoenus nigrigans L.), den 6X6-
vyotvog (Scirpus holoschoenus L.). Besonders wert-
voll erschien den Alten eine wohlriechende oyolvog-
Art, die sich vornehmlich in Palastina und Ara-
bien fand (Theophr. IX 7). Der Schilderung
des Theophrast der drei ersten Arten schliefit

sich Plinius (XXI 112) fast wOrtlich an. Wahrend

bei Unterleibsleiden der Frauen verordnet (Diosc.

I 17. Plin. XXI 120). In Italien wurde schon
zu Catos Zeit der stark aromatische Schoenus als

worzender Zusatz zum Weine verwandt (Cato
105. 113), ein Gebrauch, der sich jedenfalls noch
bei Columella (XII 28), wahracheinlich aber auch
noch spater erhalten bat. Andropogon schoenan-
thus L. (Bartgras) ist eine in Ostindien and.



AraMen einheimische Grasart; die Pflanze hat
fcurze, gegliederte Wurzelst&cke , lange, schmale
Blatter, zahlreiche, etwa 69—70 cm hohe
astige Halme, welche eine verlangerte, behaarte
Blutenrispe mit eifOrmiglanglichen Ahrehen tragen.
Es dient seines stark aromatischen Geruches wegen
zum Wiirzen der Speisen und ist in weitenLander-
strecken das Hauptfutter der Kamele, Pferde,
Binder, Esel, Schafe und Ziegen. Bei den Schrift- v.„M„Dreu »„*^ ti, ^c Jur« xiaiioaiKen
stellern des spateren Mittelalters heiBt das Bart- 10 besonders im Wasser bewahrten (Plin. XIX 28

auf einem Haufen Hegen, dann wurde es wieder
gelost, auseinander gestreut, an der Sonne ge-
trocknet, wiederum gebunden und unter Dacb
gebracht, Hierauf wurde das Spartgras in
Seewasser eingeweicht, in Ermangelung desselben
auch in SuBwasser, an der Sonne getrocknet

r

wiederum benetzt und alsdann gebrochen. Auf
diese Art vorbereitet war es das Material zu den
dauerhaftesten Stricken, die ihre Haltbarkeit

gras scho&nanthtis , squinanthus und Kamelheu
(Sigismund Die Aromata 34).

Zu den ahrentragenden Pflanzen gehoren weiter
nach Theophrast (VII 11) und Plinius (XXI 101)
xvvoiip, eynops, tigvaXXig, tkryalHs und alopecuros,
AXwjiehovqqs, Fuchsschwanz, ist eine Grasart mit
weicher, dichtbehaarter Ahre, die einem Fuchs-
schwanze ahnelt, nach Sprengel identisch mit
Saccharum cylindricum Lam., nach Fraas mit

29). Neuere Botaniker wie Beckmann, Lenz
u. a. halten Stipa tenacissima L, fur das echte
Spartum andozog der Alten. Varro bei Gellius
(VII 3) und Plinius (XIX 26) bemerken aber
ausdrticklich, daB der Gebrauch des Spartum zu
Schiffstauen erst nach den Punischen Kriegen
bekannt geworden sei. tber ojidgzov s. den Art.
Genista. Aus dem auf den Gebirgen Spaniens
in grofier Menge wachsenden Spartgras wird eine

mypogon monspehensis Desf. , nach Anguxllara 20 Faser gewonnen, die unter dem Namen Esparto-
(bei Sprengel) mit Lagnrus ovatus L., sonst
auch Lagnrus cylindricus L. Kvvanp, auch fiov-
TZQrjoTig, kynops, achynops umfafit mehrere Arten
(Theophr. VII 7, 3. VII 11, 2. Plin. XXI 101).

3. &aXq Qt$(<paXf}Q6v, <f>aXr}Qtov)~D\o&c. Ill 142,
phalaris Plin. XXVII 126 = Glanzgras, Phalaris
nodosa L.; nach Sprengel Phalaris canariensis.

Aus zarten, unbrauchbaren Wurzeln wachsen zahl-
reiche knotige, rohrahnliche Stengelchen, die
dem Halme des Dinkels ahnlich sehen. Der 30
weiBe, langliche, sesamahnliche Samen hat die

Grofie der Hirse. Zerstofien und mit Wasser
und Wein zu Saft bereitet, oder mit Honig, Milch,
Wein und Essig vermischt, hat yaXrjQtg giinstige

Wirkungen bei Blasenleiden (Diosc. Ill 142.
Plin. XXVII 126). Die Pflanze ist im Peloponnes,
in Attika und Modon in alien feuchten Niede-
rungen haufig (Fraas Syn. 302).

4. S partum , sparton (Plin. XIX 25-32. Strab.

faser, Haifa oder Alfa zu Marten, KCrben, Schuhen,
Decken, Stricken und Tauen verarbeitet wird.
Nach Detftschland wird Spartgras zur Fullung
von Matratzen und Polstermobeln, nach England
zur Papierfabrikation in ganzen Schiffsladungen
ausgeftihrt (Leunis Syn.3 II 829). Literatur.
Fraas Synopsis plantarum florae classicae 1870.
Leunis SynopsisS II. Helm Kulturpflanzen und
Haustiere? 1902. [Orth.]

redfipa, griechischer Name eines kleinen Ge-
wichtes, womit die Arzte der Kaiserzeit das rflmi*

sche scripulum bezeichneten. Nach der rflmischen
Duodezimalrechnung (o. Suppl.-Bd. I S. 150f.)
war das seripulum und ebenso das y. = ,^ Pfund
= ^5 Unze = 1,137 g. Carmen de ponderibus 9.

Gewichtstafeln der Arzte an den im Indes zu
den Metrologici scriptores unter y. verzeichneten
Stellen. Hultsch Metrologie 2 134. 145. 3. 706.
Der Solidus Constantins erscheint, well er 4 Scrupel

III 160], Spartgras, Espartogras, Stipa tena- 40 hielt , in einer Papyrusurkunde 'aus dem J. 359
cissima L. Eine Pfriemengrasart, die nicht gesat
werden kann, sondern wild in Spanien und Afrika
wachst. Sie wurde nach den Punischen Kriegen
auBerhalb Spaniens bekannt. Spartgras, das auf
trockenem Lande gut fortkommt, den Boden aber
so schadigt, daB nichts anderes dort gedeiht,
wuchs vornehmlich an der von den Pyrenaen
langs der Kuste des Mittelmeers nach' Stiden
fuhrenden StraBe auf einem spartophoron ge-
nannten, 30 Millien langen Felde, auf Bergen in SOschlttsse, daB hier, abgesehen von einer etwas ein-

als TSTQayQa.ft[iaTos. Wilcken Herm. XLX 424.

[Hultsch.]
rgau^aTtZg, Schreiber, Sekretare, Protokoll-

fiihrer, lassen sich fast in alien griechischen Staaten,
zum Teil bis in die spate Kaiserzeit, nachweisen.
Das inschriftliche Material liegt in solch er-

driickender Fulle vor und gibt dabei tiber Be-
stellung, Funktionen und staatsrechtliche Stel-
lung der SchreibeT verhaltnismaBig so wenig Auf-

dem Gebiete v^n Nova Carthago und in kleinerer,

schlechterer Art in Alrika (Strab. 360. Plin. XIX
26—30). Der GenuB des Grases ist dem Vieh
schadlich, trotzdessen ist sein Nutzen sehr groB.
Die Landleute in Spanien verwendeten Spart-
gras zur Herstellung ihrer derben Kleidung
und Schuhe, zum Fullen der Betten, zu Lampen-
dochten und vielen anderen Dingen. Vornehm-
lich aber wurden die zahen Fasern dieses Grases
zu Stricken verarbeitet, die ihrer groBen Haltbar- 60
keit wegen als Schiffstaue in alien Landern hoch
geschatzt waren. Auch bei der Herstellung von
Baugerfisten wurden sie vielfach verwendet (Plin.
XIX 29). Das AusreiBen des starken Spart-
gxases geschah von Mai bis Juni, die Arbeiter
schfitzten dabei die Hande mit Handschuhen, die
Fttfie mit Stiefeln (Plin. XLX 27). Ausgerauft
lieB man es in Bundel gebunden ?wei Tage lang

gehenderen Behandlung der athenischen Schreiberr

nur eine willkiirliche Auswahl typischer oder be-
sonderer Falle geboten werden kann.

Zur Terminologie*). GewOhnliche Benen-
nung yQapftazEvg oder verbal ausgedriickt durch
yQapfiazsvetv. Hierfur besonders in b&otischen

*) Inhaltsiibersicht.
I. Athen.

A. Die Katsschreiber. 1. 6 y. 6 aara xqvt<x-

veiav. 2. o y. 6 tfjg fiovlijs. 3. y. 6 mi
zovg vdfiovg oder 6 esti tovc vdfiovg. 4. dva-
yQa<pEvg. 5. y. xijg fiovXrjg xal zov dqftov

;

y. rov dqftov* 6. y. iqi dyfttp. 7. avaygcupsvg.

8. dvTiyeatpevg. 9. 6 hfi to xpr^tpiouaxa.

10. EOmische Zeit. 11. Funktionen der 7.
B. Die flbrigen athenischen Schreiber 1—17

in alphabetischer Ordnung.

und delphischen Inschriften yQappariteiv , bezw.

ypa/ufMittddeiv, das in der Literatursprache stets

die Bedeutung yQdft/uaza diddomiv hat (Meister
zu Herodas III 24). Daher heiBt der Schreiber

ygaftfiattotdg in bdotischen, epeirotischen, achai-

schen und delphischen Inschriften (s. Col lit z

Dial.-Inschr. IV Wortregister), wie zum Teil auch

in der Literature vgL Herodot. Ill 123 (Samos).

128 (o ygaiifiaTtoiqs b §aadr}Tos). VII 100 (yeap-

paitoTal des Xerxes) u. 6.; vgl. Debrunner
Iuvenes diim sumus, Aufsatze des Basler philol.

Seminars (1907) 85. Von zwei epeirotischen Ur-

kunden desselben Jahres, datiert nach dem KOnig

Alexandros, dem jtQooxdtag der Molosser und dem
Schreiber, doch wohl des Ttgoazdrag (Gilbert
Handb. II 3), hat die eine, Collitz 1334, yga}/,-

fiaTiord Se M£ve6dfxov
v
Ofi<paXog, die andere, Col-

litz 1335, yQaft](MizEo[s S]s Meveddfiov ["Op-

<paXog] , wahrend andere epeirotische Urkunden
ygajLtjuatevovTog &s ovrsSgoig (sc. MoXoaa&v xai

cvfifid%oig raiv MoXoooSv) haben, wahrscheinlich

Collitz 1337, sicher 1339, 3. In Achaia ist der

YQajufiatiOTdg im allgemeinen geschiedenvomygaju-

(lazevwv ,
zoig 'AxaioTg, dem Schreiber des Achaei-

schen Bundes, so in einem Dekret aus Dyme fiber

Eintragung von Neuburgern beim fiovXaQxos, d.em
TZQoozdzag 8aftooiocpvXdxfov und dem ygajx^azt-

czdg (Collitz 1614 = Dittenberger Syll.2

468, 27), der mit vollem Titel yQafifianorag

dafioaiotpvXdxcQv heiBt (C ollitz 1612 a 4). Eben-

falls nur ygafifiaziozdg steht im Todesurteil gegen

Tempelrauber und Falschmtinzer (Collitz 1613,

2 = Dittenberger Syll.2 513); doch findet

sich in Dyme fur den gleichen Schreiber auch

y. (Collitz 1615, 4). Die Tempelbaurech-

nungen von Delphi (Collitz 2502 = Ditten-
berger Syll. 2 140) unterscheiden vom yQapfta-

xtvwv zai fiovXai (Z. 133) den yQa/ifianordg der

Kommission der 29 vaonotot, dessen Jahreslohn

Z. 49 und 89 gebucht ist. Die arkadische
Dialektform ist ygatptjg (Sing. = yga^pEvg) in zwei

Inschriften aus Tegea, Collitz 1230 und 1236,

die elische o yQo<p£vg in einer Inschrift von

Olympia 2 Z. 9 (= IGA 112 = Collitz 1152
~ Michel Recueil 195). Dicselbe Form ist

auch argivisch nach Collitz 3316 und dem
Kimolos zuzuweisenden Urteil des dafxog t<5v 'Ag-

ydoiv IG XIII 3, 3277 (= Collitz 3277 = Dit-

II. Die yQctfipazeTg der ubrigen griechischen Ge-
meinwesen.
A. Sachlicher Teil. 1. Der Gerichtssehreiber.

2. Schreiber von Vereinen. 3. Der Ge-
meindeschreiber der rOmischen Kaiserzeit.

4. Der Bundesschreiber des Lykischen Bun-
des {y. Avximv zov xotvov).

B. Geographischer Teil. 1. Das festlandische

Hellas: a) Sparta, b) Messene. c) Olym-
pia. d) Achaia und der Achaeische Bund,
e) Boiotia. f ) Delphoi und die delphische

Amphiktyonie. g) Der Aitolische Bund.
2. Liseln: a) Delos. b) Tenos. c) Amor-
gos. d) Astypalaia. e) Samos. f) Rho-
des. 3. Kleinasien: a) Ephesos. b) Teos
und Notion, c) Magnesia am Maiandros.
d) Pergamon. e) Pnene. f) Pontos und
Bithynien. g) Der Schreiber des klein-

asiatischen Landtages. 4. Agypten.

tenberger Syll.a 428 = Michel Recueil 14)
Z. 17 : Uoaiddoov yQtxpsvs ptoXag (bald nach 338
v. Chr. nach Dittenberger), Im Psephisma.

von Sikyon Inschr. v. Magnesia 41 Z. 17 zov

ygotpfi zdg f$a>X[ag] ; vgl. auch yQo<p£voavta CIG
1125, 8. Das Amt des Schreibers heiBt yQap-
(jiazEla, gebildet wie x^vzavela, hnftzXtjzeia, 8exa~
jiQcozeia u. a. ohne Eucksicht auf die Stamm-
bildung. Das Wort findet sich erst in hellenisti-

10 scher Zeit. AMteste mir bekannte Beispiele Inschr.

von Friene 4, 22 (nach 332/1 v. Chr.), eine In-

schrift aus Kypros aus der Zeit Ptolemaios VIII.

Euergetes (146—116 v. Chr.) bei Le Bas III

2781 (= Dittenberger OGIS 155) (6) emI zfjg

xazd ztjv vrjaov ygafifiazdag zx5v sisCixcov xai
ijijztxcov dwdfiEcov (s. u. unter Agypten) und der

Beschlufi einer aolischen Stadt ebenfalls aus dem
2. Jhdt, Inschr. v. Priene 60, 13. Haufiger ist

es in der Kaiserzeit : vgl. Inschr. aus Delphi bei

20 E. Bourguet De rebus Delphicis imperatoriae

aetatis (Montpellier 1905) p. 14 Z. Iff., Inschr.

aus Idebessos in Lvkien IGR 649 ; vgl. auch Osterr.

Jahresh. V 206.
*

I. Athen.
A. Die Ratsschreiber. Die schwierige

Frage der Rats- bezw. Staatsschreiber ist seit

Boeckh Staatshaush. d. Ath. I (1817) 199ff.

(=13 226ff.) und Epigraphisch-chronologische

Studien, Jahrk f. Philol. Suppl. Bd. II (1856)

30 32—44, 85ff. sehr oft behandelt worden. AuBer
den Handbiichern Busolt Gr. Staats- u, Rechts-

alt. 2 254. Gilbert Handb. 12 298. Frankel
zu Boeckhs Staatshaush. 13 *53. Hermann-
Thumser 16 2, 497. Schomann-Lipsius
Griech. Altert. I 4 403 ist die wichtigste neuere

Spezialliteratur in chronologischer Folge Hi lie De
scribis Atheniensium publicis, Leipziger Stud. I

(1878) 205. Schaefer De scribis senatus populique

Atheniensium, Diss. GTeifswald 1878. Gilbert Der
40 athenische Ratsschreiber, Philol. XXXIX (1880)131.

v. Stojentin Die yQafiftazEig und der avziyga<pevg

des Rates bei Pollux und Harpokration, Jahrb, f.

Philol. CXXI (1880) 178. Kornitzer De scribis

publicis Atheniensium, Progr. Wien-Hernais 1883.

Caillemer Art. ygafi^iazElg in D arember g-

Saglio Diet. II 2, 1646. Penndorf De scribis

rei publicae Atheniensium, Leipz. Stud. XVIII
(1897) 101. Drerup ttber den Staatsschreiber

von Athen, Philol.-histor. Beitrage f. Wachsmuth
50 (1897) 137. Ferguson The Athenian Secretaries,

Cornell Studies in Class. Philology VII (1898)

;

vgl. auch Oehler "0. Bd. Ill S. 1026ff. (nach

Gilberts Handb.). Fur die epigraphischen

und staatsrechtlichen Fragen Hart el Studien

fiber att. Staatsrecht und Urkundenwesen (1878)

29. 37. 119. Swoboda Die griechischen Volks-

beschlusse (1890), bes. 206ff. Larfeld Handb.
d. griech. Epigraphik II (1902) 640ff. bes. 699ff.,

kurz Roberts u. Gardner Introduction to Greek
60 Epigraphy II (1905) 89, am eingehendsten A.

Mommsen Philol. LXI (1902) 218. LXLT (1903)

348. LXIV (1905) 506. Die Geschichte der Frage
ist skizziert von Hi lie 206f. 247f. und Penn-
dorf 103ff.

Fur das letzte Drittel des 4. Jhdts. ist die

Frage nach den Schreibem des Rates in klarer

Weise beantwortet durch Aristoteles in seiner

zwischen 329—325 v. Chr. publizierten *A&. jzoX.



54, 3— 5, dessen unzweideutige, wenn auch nicht
erschOpfende Angaben man mitUnrecht inZweifel
Ziehen wollte; denn sie sind durch gleichzeitige

Inschriften bestatigt. Darnach existierte zu seiner

Zeit

1.
fO yoa/itfx.axsvg 6 xaxa JXQVxavsiav, der

zur Zeit des Aristoteles vom Volke durchs Los
bestellt wurde, wahrend der Ratsschreiber friiher

vom Kate gewahlt wurde (vgl. v. Wilamowitz
Aristoteles u. Athen I 228), Arist. 54, 3 xI^qovoi 10
Se xal jQafi^arm zov xaxd jzQvravsi'av xalov-
fisvov, og tcCv yQawtdzojv sari xvQiog xal m y)q-
(piofiaza ipvldzxsi xai xdlla szdvxa dvztygd<pExat
xal jtaQaxd^tat rfj povlfi. Es ist zweifellos,
dafi der in den Praskripten der attischen Volks-
beschiusse durch iyQa^dxEvs schlechtweg als y.
bezeichnete Schreiber kein anderer ist als 6 y,

6 xata stQvravelav. Das hatte bereits Hille
208ff, richtig erkannt, hat v. Wilamowitz a.

a. 0. auf Grund der *A&. xoL ohne weiteres fest- 20
gestellt und gegeniiber neueren Zweifeln noch-
mals betont Lipsius zu Schumann Gr. Alt.
I 4 403, 6. Fur die Zeit des Aristoteles lafit sich
die Gleichsetzung auch direkt beweisen fur Klso-
ojQazog Ttp,oa&evovg Aiydisvg , der in den Pra-
skripten von Volksbeschlussen des J. 343/2, IG
II Suppl. 114 b und 114 c lediglich als y. be-
zeichnet ist, dagegen H 114 C 1 vom gleichen
Jahre als y. xaxd izQvxavEtav und 114 A 14f. zov
jQafifiazia tor xazd TtQvxavsCav zugleich das alteste, 30
sichere Beispiel dafiir, dafi er den Anftrag erhalt,
den Beschlufi aufschreiben und in Stein hauen zu
lassen. Einige Jahre alter ist II 108 b; aber
dort ist die Erganzung nicht vollig gesichert.

Der y. xazd Ttqvxavdav ist, wie sein Name
sagt, ursprunglich fur die Ratsherren je einer
Phjle wahrend der Zeit ihrer Prytanie gewahlt,
und zwar aus den ubrigen Mitgliedern des Rates,
die nicht die Prytanie fiihrten, und so blieb
es noch wahrend der ersten drei Jahrzehnte des 40
4. Jhdts. Er fuhrt in den Ratssitzungen und den
Volksversammlungen das Protokoll, von dessen
Aussehen und Anlage uns die attischen Psephismen
eine ziemlich deutliche Vorstellung geben , da sie

genetisch abgefafit sind, d. h. die Reihenfolge
der BeschluBfassung beibehalten, also lediglich
die allmahliche Entstehung des Beschlusses in
Rat und Volksversammlung samt allfalligen Amen-
dements wiederspiegeln. Die Protokollfuhrung
war fur den Schreiber ganz einfach, wenn das 50
Probuleuma des Rates von der Volksversammluug
entweder ganz angenommen oder ganz verworfen '

wurde, weniger einfach, wenn in der Volksver-
sammlung Zusatzantrage vorgebracht wurden. Die
Schreiber haben es sich freilich bequem gemacht,
indem sie in ihren Protokollen dem chronologi-
schen Gange der BeschluBfassung folgten. Da-
durch wurde das Protokoll vielfach umstandlich,
und es liegen genug Falle vor, wo eine einfachere,
gedrangtere Protokollierung mOglich gewesen ware. 60
Im allgemeinen aber zeugt die Fassung der Pro-
tokolle von Sorgfalt _nnd praktischem Sinn der
Schreiber, wie die Ubersicht iiber die versehie-
denen mCgtichen Falle bei Larfeld Handb. II
675ff zeigt. Ein lehrreiches Beispiel dafur, wie
Tom Schreiber das Amendement achon beira Pro-
tokoHieren des Hauptantrages, bezw. in der SchluB-
redaktion berficksichtigt wurde, bietet das Amen-

dement des Antichares im Ehrendekret fur Orai-
ades aus Palaiskiathos IG I Suppl. 62 b 28, wo
der Schreiber zwar nicht ausdrucklich genannt,
aber ZU eg dh xrjy yvcbfirjv (xexayodtpai als Sub-
jekt hinzuzudenken ist. Noch deutlicher in den
Besehlussen fur die Neopoliten, IG 1 51 und Suppl.
p. 15ff.^ (= Dittenberger Syll.2 49) Z. 48ff.
ig dz to (pai<pi<ffia to 7tQo[zeQOv sJjzavoQ&ooai zby
yqa^iiatka tig jioXlg : [xal ixxoldtpoavxa fieza-
yQdtpJoai dvxl xlg d.7ioiHi[ag rig 0aat]ov Hon
ovvdizTiolEfiEoav zdfi 7i6lsf.iov fi[F,xa 'Ad'svaiov].

Hier wurde die Anderung in der erhaltenen Stein-
urkunde durch Ausmeifieln von Z, 7 und Ein-
setzen der langeren Worte des Amendements aus-
gefiihrt. Die sichere Erganzung [xal skkoM-
<poavTa\[ierayed<p]oai von Wilhelm G6tt. Gel.
Anz. 1903, 776. DaB die Redaktion neben-
sachlicher Bestimmungen dem Antragsteller im
Einvernehmen mit dem y. iiberlassen wmrde,
zeigt Aristoph. Thesmoph. 432 za & alia jueza

zov yQa/n^iaxscog ovyyQayjof.iai (Wilhelm Beitr.

z. griech. Inschriftenkunde [1909] 269). Ferner
kontrollrert der Schreiber die Ausfertigung der
gefafiten Beschliisse {dvuyQayszai). Ausgefertigt
aber werden sie, natflrlich auf Grund des Kon-
zeptes des Prytanienschreibers, durch Unterbe-
amte, y. schlechthin genannt, zu denen auch die
IG II 61 erwahnten y. oi ijzt toTg dtjuooiotg yqdfi-
fiaaiv gehtfren dflrften. Gerade diese Inschrift
bietet Z. 15f. dvnyQd(p£G&at dh xoy yoafiftaxsa zoy
xata TiQvxavdav xal rovg allovg yga/.tfiarsag stzi

xotg Stjfwoiotg ygdfifiamv die wertvolle urkund-
liche Bestatigung der Angabe des Aristoteles, dalS

der Piytanienschreiber die dvTcygayrj, die Kon-
trolle, besorgt. Weil der Prytanienschreiber die
ausgefertigten Beschliisse kontrolliert , also die
Garantie leistet fur eine dem BeschluB entspre-
chende Ausfertigung, ist er im Praskript der Volks-
beschliisse neben dem Vorsitzenden und dem An-
tragsteller genannt. Eine weitere Funktion des
Ratsschreibers ist die Aufsicht iiber das Staats-
archiv im Metroon, dessen Schliissel in der Hand
des taglich wechselnden Epistates sind; xd y>t)~

tpio/iara (pvldxxBi, sagt Aristoteles. vgl. auch Athen.
IX 407 C.

Am haufigsten erscheint der Rats- bezw. Pry-
tanienschreiber in den Rats- und Volksbeschlussen,
und zwar teils in den Cberschriften, teils in den
Praskripten und in den Klauseln, hier mit der
Aufzeichnung des Beschlusses auf Stein und seiner
6ffentlichen Aufstellung beauftragt. Hier sollen
diese Partien betrachtet werden ohne eingehende
Darstellung der Entwicklung der einschlagigen
Formeln, sondern mit tunlichster Beschriinkung
auf diejenigen Fragen, die die Schreiber bertthren.

In der tXberschrift von Psephismen erscheint
der Ratsschreiber oft mit einem blofien iyga^i-

fidzeve, fast stets ohne v l^lxvazixdv ; iiber das
Eindringen des -v in die Praskripte seit 01. 92,

2 (411/10 v. Chr.) vgl. Sommer Basler Festschr.

(1907) 14. Solche Uberschriften {tituli), meist in

grOBeren Buchstaben, finden sich bis zur Einfuh-
rung der genaueren Datierung im Praskript urn
ca. 375 ziemlich oft. von 350 an seltener und
verschwinden seit ca. 300 ganz. Der mit kyoap-
/ndxsve bezeichnete Ratsschreiber, und zwar der
Prytanienschreiber (HiHe 216ff.) erscheint da
mit oder ohne Inhaltsbezeichnung teils zusammen

mit dem Archonten oder der Prytanie oder andern
Beamten, teils allein. In diesem Falle verburgt
er durch seinen dem Dekret vorgesetzten Namen
die trbereinstimmung des Textes der Steinurkunde
mit dem gefafiten' Beschlusse ; es gibt also, was
zwar A. Mommsen Philol. LXIV 515 bestreitet,

sein Name gewissermafieu die Legalisation der

Urkunde. Die Wichtigkeit des Schreibers ergibt

sich daraus, dafi, wenn man auf einen friiheren

Beschlufi zuriickgreift, dieser nach dem friiheren

Schreiber zitiert wird, so im Eolonialstatut fur

Brea von etwa 444 v. Chr., IG I 31 xard rag

J-vyygatpdg, a[i ixl . . . .]xov yQafipatevovxog iye-

vov[xo tzeqi xflov jzols] cov xwv £m Ogdxijg. fiber

das Zusetzen oder Fchlen von Demotikon und
Patronymikon beim Namen des Ratsschreibers im
Titel und im Praskript s. Larfeld Handb. II

640f. und besonders A. Mommsen Philol. LXIV
51 Iff.

Wahrend eine solclie tfberschrift nicht not-

wrendig ist und, wenn sie vorhanden ist, den Na-
men des Schreibers nicht zu enthalten braucht
— Ofter findet sich in nacheuklidischen Inschriften

auch blofi der Archon — mufi der Schreiber

immer im Praskript genannt sein. Nur IG I

Suppl. 27 a fehlt der Schreiber im Praskript, aber

auch der Archon, offenbar weil auf dem gleichen

Steine oder iiber diesem ein mit dem namlichen
Schreiber und Archonten bezeichnetes Psephisma
stand (Kuraanudis, Kirchhoff, Hille 208,

2). Ungefahr seit der Mitte des 5. Jlidts. ist

dem Namen des Schreibers haufig sein Demotikon,
bisweilen auch der Vatersname beigefugt, was
bei den ubrigen Beamtcn im Praskript zunachst
noch unterbleibt. liber die allmahliche Ausge-
staltung des Formulars der Praskripte vgl. aufier

der grundlegenden Arbeit vonHartel Stud. ub.

att. Staatsrecht und Urkundenwesen (Wien 1878),

deren Ergebnisse auch nach Auffindung zahlreicher

neuer Urkunden in allem AVesentlichen bestehen
bleiben, die Dbersicht bei Larfeld Handb. II

II 642—660, sowie A. Mommsen Archonten u.

Schreiber in attischen Urkunden alterer Zeit,

Philol. LXII (1903) 348 und Formalien der De-
krete Athens, Philol. LXIV (1905) 506.

Von besonderer Wichtigkeit ist der Schreiber

der die erste Prytanie bekleidenden Phyle, weil

der Rat eines Jahres sich nach diesem zu be-

zeichnen pflegt mit einer Formel, die , verbunden
mit der Datierung nach dem Archon, zum ersten-

mal im J. 433/2 v. Chr. vorkommt IG I Suppl.

p 13 nr. 33 und 33 a: im 'Aipevdovg aQ^ovxog
xal xrjg pQvl-qg

y fj KQizidbtjg KQWiog iyQa^t/ndzevs

(in 33 a feblt xgaizog wohl nur durch ein Ver-

sehen). Der Aorist iyga^dzsvoE steht nur ein-

mal IG I 322. Die ubrigen Beispiele des 5. Jhdts.

bei Larfeld Handb. II 646; das den Archon
und die Bule verbindende xal fehlt regelmaBig,
auBer im altesten Beispiel. Neben dieser Formel
kommt auch vor im xrjg dsTvog (Ordnungszahl
der Prytanie) nQvzarsiag, 6 deiva syeafifidzevev

{IG II 50, 17). Unrichtig war es, aus dieser Be-
nennung des Rates nach dem Schreiber den Schlufi

zu Ziehen, der Ratsschreiber sei der eigentliche

Jahres-Eponymos gewesen. Ausgehend von der
durch Aristoteles *A0. nol. 32, 1 bezeugten Tat-
sache, dali im Jahre des Archon Eallias (OL 92,

1 = 412/11 v. Chr.) der Rat der 500 seine Funk-

tionen nicht am 1. Hekatorabaion, sondern schon
am 14. Tage des letzten attischen Monats, des

Skirophorion, antrat, hat K eil Henn. XXIX (1894)
32—81 (vgl. dazu A. Mommsen PhQoL LXI
[1902] 218) an der Hand der Inschriften den
Nachweis geleistet, dafi im 5, Jhdt. nicht in alien

Fallen der erste Tag der ersten Prytanie auf den
1, Hekatombaion fiel, sondern dafi Athen vor 01.

93, 1 ein besonderes, vom burgerlichen Ealender-

lOjahr zu unterscheidendes AmtsjahT hatte. Da
Keil aber auch die Gleichung 1. Tag der I. Pry-

tanie (Amtsantritt des Rates) = 1. Tag des Ar-

chontenjahres bestritt, kam er zum Ergebnis, das

Ratsjahr habe zwei Archonten gehabt, und nahm
daher an, der richtige Eponymos sei nicht der

Archon gewesen. sondern musse der Ratsschreiber

gewesen sein. Widerlegt ist diese Ansicht von
A. Mommsen Philol. LXII (1903) 348, der an
der Hand der Inschriften nachgewiesen hat, ,dafi

20 die Schwankungen des Funktionsbeginns der Bule
auch fur den Beginn des archontischen Regiments
mafigebend waren, das buleutische Jahr also keines-

wegs zwei Archonten hatte 4
. Damit fallt die An-

nahme der Eponymie des Ratsschreibers dahin.

Von den vor 01. 93 (408/7) abgefafiten Psephismen
nennen allerdings blofi 44 den Archon und Schrei-

ber, 41 nur den Schreiber und blofi 5 nur den
Archon. Daraus erhellt, dafi in dieser Periode

auf die Nennung des Schreibers grOfieres Ge-

30 wicht gelegt wurde, als auf die des Archon ; aber

zugunsten der Hypothese Eeils, dafi der Schrei-

ber Eponymos gewesen sei, ergibt das keinen Be-

weis, Zuzugeben ist, dafi die Formel htl xr\g

fiovlrjg, § 6 Setva (tzq&zos) kyoa^fidxsvs eine Da-
tierung enthalt, aber nicht nach dem Schreiber,

sondern nach der Bule. Der Schreiber hatte sich

als Eponymos auch gar nicht geeignet, da ja seine

Funktionen auf 30 und einige Tage beschrankt

waren. Der Rat datiert nach sich selber und der

40 erste Schreiber ist blofies Kennzeichen, und so

ist es alle Zeit geblieben (A. Mommsen 355).

Der Grund aber, warnm der Schreiber so oft ge-

nannt ist, ist der, dafi uns fast nur Staatsde-

krete und iiberhaupt offizielle Kundgebungen er-

halten sind, die meistens vom Rate ausgingen,

so dafi die Nennung des dem Rate dienenden,

die Verhandlungen und Beschlusse protokollie-

renden Schreibers sich dabei gar nicht umgehen
liefl. Die Unmoglichkeit, die Nennung des Schrei-

50bers als Datierung zu betrachten, betonte ubri-

gens mit aller Deutlichkeit schon Hartel 29.

Ein blofier Notbehelf war es, wenn Penndorf
Leipz. Stud. XVIII 121 , um die Annahme der

Eponymie des Ratsschreibers zu sttitzen, annahm,
zur Bestimmung der Jahre hatten Schreiberlisten

eiistiert. Von solchen miifiten wir doch in der

Uberlieferung eine Spur haben, so gut, wie sie

uns die weit hinaufreichenden Archontenverzeich-

nisse anfiihrt (Arist. 'A&. xol. 53, 4). Gegen
60 Penndorf bereits ganz richtig Mommsen 356

und Philol. LXIV 515. Zuzugeben ist aber, dafi

die Datierung nach dem Archon, die man eigent-

lich schon fur die fruheste Zeit erwarten wurde,

nur langsam allgemeiner geworden ist. Ursprung-

lich blieb der Archon oft weg und wurde erst

altm&hlich zu einem obUgatorischen Bestandteile

des Praskripts; s. Larfeld II 647f. Zu seinem
vollen Rechte als Jahreseponymos kam dieser



eigentUch erst mit der neuen Formulierung, die

Tom X 875 v. Chr. an in Gebrauch kam und zwei

voile Generationen zu ihrer vollen Ausbildung

branchte und erst nach mehrfachen redaktionellen

Umgestaltungen 319 v. Chr. einen endgflltigen,

feststehenden Typus erhielt. In diesem Formular

wurde nun der Archon regelmaBig zur Datiernng

an die Spitze gestellt, darauf folgt die prytanie-

rende Phyle unter Beifugung der Ordnungszahl

deshalb, veil, falls es sich nicht um eine von
Privaten auf eigene Kosten veranlaBte Aufzeich-
nung handelte, diese Aufzeichnung die Staats-

kasse belastete. Em Beispiel, worin zugleich der
Zweck der Publikation angegeben ist, IG I Suppl.

58 a 26 (418/7 v. Chr.) id de yaifptcffia rode, onog
av It eiSsvai zo[i] fio?.0£tevoi, dvayQatpcag 6 yga/x.-

f.mzevg 6 zsg fioXeg iv ctsXet Xi&tvsi xata&ho ev
roc Nslsiot stood to, ixQia. Mehr Beispiele mit

und mit ihr verbunden der Name des mit jeder 10 Angabe des Zweckes der Aufzeichnung beiLar-
Phyle wechselnden Katsschreibers , hierauf, was
uns hier nichts weiter angeht, der Name des

Tagesprasidenten, die Sanktionsformel und der

Antragsteller. All das steht nun in einer chro-

nologisch und sachlich richtigen Stufenfolge und
in graxnmatisch gesehlossenem Gefiige in einer
Formel. Statt der altesten stark zerstorten Bei-

spiele des neuen Formulars, IG II 49 und II

Suppl. 49 c von 375/4 v. Chr. sei angefuhrt der

feld II 689. Die Aufstellung der Inschriftstele

auf der Burg (orfjaat ifi tcoXsc oder xaza&Etvai ip
jioXsi) erfolgte urn des geweihten Ortes willen

unter besonderer staatlicher Aufsicht dnrch den
Schreiber (Hart el 156). Dafi sonst uberall in

der Stadt die Aufstellung ohne weiteres erlaubt

gewesen sei, wie Hart el annahm, ist nicht zu
erweisen ; im Gegenteil, eine Aufstellung im Pry-

taneion oder der Kbnigshalle, wo die Solonischen
Anfang eines vollstandigen Exemplares, IG ILSOxvopeig aufgestellt waren, muB von der ,Staats-

256 b (304/3 v. Chr.) kni fPsoexXsovg dgxovzog

em xijg OiveiSog efido/Atjg JtQvxavEtag, f] *Em%a-
Qivog AT]f4,o%dgov$ raQyrjttiog iypafifidzEVEv xzX.

Da sich aus diesem sich nun so ziemlich gleich-

bleibenden Fonnular fBi die staatsrechtliche Stel-

lung des Ratsschreibers weiter nichts ergibt,

braucht es hier nicht weiter verfolgt zu werden,
auch nicht in seinen Mischformen. Das Wesent-
liche ist, daB jetzt Archon, Phyle, Ordnungszahl

behorde' verfugt sein, und dasselbe gilt, wie das
ausgeschriebene Beispiel zeigt, von heiligen Ort-

lichkeiten [A. Mommsen Philol. LXIY 506, 2).

Dafi aber fur die lapidare Aufzeichuung (ava-

7Qa<prj) ein formlicher VoIksbeschluB notig ist,

beweist der aus dem Antrag ins Protokoll heruber-

genommene Zusatz in IG II 89 (ca. 356—353
v. Chr.) afvaygdipat dh xal zfyv] Jtoog'eviav, iav
xai x&t dtf[i[(oi doxfji, zov yQafifiJazea xr\g

der Phyle und Schreiber gleich am Anfang der 30 ffovXrjs kv ozytyt X[i&ivt]t not azfjaai i]v dxQOJioXEt

Urkunde beisammen stehen und so gleich am An* Ssxa ^sqcHv. Ferner beweisen es die Falle, w
-*>„--.«. Ala nn+J^-^-r.™ -..^n^+K-^/i.;™ ™~i,™~ "nr«

—

j o_t ii t a l j - i a., a-l-l. ,fang die Datiernng vollstandig geben. Wenn,
was bisweilen vorkommt, der Name des Schrei-

bers fehlt (Belege bei Larfeld II 653), so liegen,

wie H artel nachgewiesen hat, meist private Auf-
zeichnungen vor. Wo der Staat die Aufzeichnung
besorgt, muB der Schreiber als Garant der Echt-

heit genannt sein. In IG II Suppl. 114 b (343/2
v. Chr.), wo die Nennung des Schreibers vergessen

der Schreiber beauftragt wird, einen bereits friiher

gefafiten Beschlufi nachtraglich in Stein hauen
m lassen, so IG II 1 c (399/8 v. Chr.) to irf-
(piofxa %[b xal tiqozeqov ov ajvzwi avaygdytai sv

[ax^Xrjt Xtftivtjt to]v yoaftpazm zrjg fiovfXrjg zov

vvv yQa^ifiaJzEvovza xai xara&sfTvat s$ noXw].
In der gleichen Inschrift wird dann Z. 27ff. be-

stimmt ygdysai de xai, t68e to i^[?j<ptafta e$ tt]v

wurde, wurde sein Name nachtraglich an die Spitze 40 avjrrjv az^Xrjv toy yeafififazia zrjg fiovXijg]. tiber
des Dekrets vor die Datierung nach dem Archon
gestellt in der ungemein bezeichnenden Form i)i

KXeoatQazog Ttfxoa'&ivovg AlfytXiEvg iygafiftd-

tevsv], d. h. trotz dieser Stelmng hinter fttoi als

Nachtrag zur Nennung der Phyle in Z. 3, Beim
Namen des Schreibers fehlen Vaters- oder Demen-
name nnr noch ganz selten (Beispiele bei Lar-
feld n 654. 656). Hinsichtlich der Nennung
des Katsschreibers bleibt die Stilisierung nun

den eigenartigen, vielleicht nachlassig redigierten

oder kopierten PublikationsbeschluB in IG II 856
vgl. KOhler z. St. und Larfeld II 697. Ferner
hat der Katsschreiber die vom Volke beschlossene

Neuaufzeichnungfrflher erteilter Privilegien, deren
der Geehrte infolge politischer Wirren verlustig

gegangen ist, zu besorgen (Beispiele bei Lar-
feld II 698). War aber lediglich die Inschrift-

stele zerstort worden, ohne daB die erteilten Pri-

vdllig unverandert und lafit sich noch nachweisen 50vilegien annulliert worden waren, so konnto, falls

in Hadrianischer Zeit (IG III 2), sowie noch 209
n. Chr. (IG HI 10), nur daB im letztern Falle

statt des Dativs ^ iyQafiftdtEvsv der Genetiv fy
erscheint.

Diese Stilisierung veiTat mit keinem Wort,
daB der hier genannte Katsschreiber nicht mehr
der mit jeder Prytanie wechselnde Prytanien-
schreiber, sondern ein Jahresbeamter ist. Dber
diesen Wandel verschafft uns am ebesten Klar-

der Interessent die Kosten trug, der Bat die Er-
neuerung von sich aus anordnen, wie IG II 3.

In diesem neuen Dekret erscheint dann naturlich

in der Uberschrift ein anderer Schreiber als in

dem alteren Dekretsprotokoll, z. B. IG I Suppl.

33 u. I 40. Die Aufgabe des Rates, bezw. des

Eatsschreibers hinsichtlich der Publikation be-

steht darin, den Beschlufi des "Volkes auszufuhren,

also fur eine wortgetrene Aufzeichnung auf Stein
heit, soweit solche uberhaupt erreichbar ist, die 60 und die Aufstellung der Stele am bestimmten
Untersnchung der in der Klausel angebrachten
Publikationsformeln, durch die der Katsschreiber
beauftragt wird, einen BeschlnB in Stein hauen
und aufstellen zu lassen. Die Aufzeichnung der
Beschl&sse (in Athen fast immer) auf Stein und
die OflFentliche Aufstellung erfordert namlich einen
beeonderen BeschlnB des Volkes, der in einer
Klausel angebracbt wird. Notig war er cchon

Orte zu sorgen. Der y. kontrolliert die Auf-
zeichnung und legalisiert durch seinen Namen
die Steinurknnde. DaB er hierbei strengrecht-

lich mit dem Bate zusammen amtet, zeigt der

BeschlnB betreffend Selymbria IG I Suppl. 61a
(408 v. Chr.)(= Dittenberger Syll.2 53) Z. 27f.

[xai xaza&JZvat iffuzoXJei dvaygd<fcav{zjag zo$

t[e H6qxog xai rjag avv#i[x]ac fttxd tS yQQf*-

L4Xt iQUflfXazfUi

fiateos ties fioXtg . .] iv atsXet Xc&l[ysi]. Die

gleiche Urkunde zeigt, daB ihm die Tilgung be-

reits aufgezeichneter Beschliis&e, die ruckgangig

gemacht werden, obliegt. Er soil die Namen der

Geiseln der Selymbrianer in Anwesenheit der Pry-

tanen austilgen, Z. 33ff. xai [i]xoaXeiqpoai ret

6vdfia[ta zov ofiiqjov tov 2£lvfi[^]Qiavbv xai

rov iyyvefrov ajvtov [aJvQtov zov yga^atia tig

{Soles, [ojnfoooi sioi ysy]ga^fdvot ivavttofv] rcav

jiQvzdvefeov], wie der Test auf Grund eines neu-

gefundenen Fragmentes von Wilhelm Gott. Gel.

Anz. 1903, 778 festgestellt ist. Wie in IG I Suppl.

61 a mit dem Rate, so wirkt der Katsschreiber

im BeschluB fur die wahrend des Peloponnesi-

schen Krieges Athen treu gebliebenen Samier IG
II Suppl. 1 b (= Dittenberger Syll.2 56) Vom
J. 405 v. Chr. zusammen mit den ihn gleichsam

iiberwachenden Strategen. Die samischen Ge-

sandten soilen ein Verzeichnis der samischen Trier-

archen ihnen tibergeben (dnoyQatpat , . . ran yQa/x.-

fiateT trjg fioXrjg xal xoTg oxoazqyotg [Z. 271]) und
dementsprechend [dvayodiyai ds ta hpytptofiEva

z]6y yQafiftfazea zrjg fio]Xf/s fuzd tc5v [atQazi]-

y&v] (Z. 38f.). Wie hier die Liste der Trier-

archen, so ftihrt der Ratsschreiber das Verzeichnis

der Rudermannschaften {imyQsoiai), die den Schnen

des KOnigs Leukon von Bosporos, Spartokos und
Pairisades, zugesagt werden, IG II Suppl. 109 b

(= Dittenberger Syll.2 129) Z. 611: [tovg

d]k jigfejafietg dstoygdipai toe ovo^tafra zcov vtiJt}-

q[egi](3v dtv av Xdfiwoiv zdJi yQa/afiafrsT zi\g fijov-

Ifjg. Von den als Gesandte in Athen anwesenden

Strategen von lulis auf Keos nimmt er das Ver-

zeichnis der verbannten Iulieten entgegen, und
zwar vor versammelter Gemeinde: dnoyQayai dk

avzaiv zd dvoftaza avztfxa fidJXa kvavziov xo dtffto

%(oi ygajifiazeT tog oxQaxrjyog tog 'IovXitjzwv tog

emdtjfiovTag 'A&rjvrjGi, IG II Suppl. 54 b, 37ff.

(= Dittenberger Syll.2 101).

Im 5. Jhdt. und bis in die 60 er Jahre des

4. Jhdts. ist, wie oben bemerkt, der mit iyoaft-

/ndtEve in der "tfberschrift bezeichnete Schreiber

der y. xatd itovzavEtav im strengen Sinne des

Wortes, ein Mitglied des Rates, gewahlt aus

einer der Phylen, die nicht die Prytanie fuhren,

funktionierend bloB wahrend einer Prytanie. Ite-

ration ist jedenfalls, im Gegensatz zum Amte des

Ratsherrn, untersagt (v. Wilamowitz Arist. u.

Athen I 228). Es gab folglich alljahrlich so viel

Ratsschreiber als Prytanien, A. h. 10. Die Fest-

stellung freilich, ob der Schreiber nicht zur qpvlt)

.-TovzavEvovaa gehort habe, wird dadurch erschwert,

daB in alterer Zeit dem Namen des Schreibers

das Demotikon nicht regelmaBig beigefugt ist.

Dieser Schreiber hieB nach der glucklichen Er-

ganzung, die Kohler Henn. II 27 in dem Volks-

beschluB vom J. 409/8 iiber die Neuaufzeichnung

des Drakontischen Gesetzes wegen tpovog dxov-

otog vorschlug — IG I 61, 6: die dvayQa<prjg

sollen das Gesetz aufzeichnen naoal-afivvxEs nagd
[z]ov [xatd JiQvzavEiav ygafifiajtscog zijg flovXrjg —
ursprunglich mit vollem Titel 5 xazd Tt^vxavsiav

y. tijs povXijs. Es ist zwar Kohlers ErgSn-
zung, weil diese voile Namensnennung nicht

weiter zu belegen ist, fast allgemein verworfen

oder doch mindesteus stark angezweifelt worden

(Schaferl3. Hartel 120. Hermann-Thum-
ser498, 1. Dittenberger SyU.z I nr. 52. Lat-

feld II 700); sie ist aber von Hille 247 mit
Gliick verteidigt worden und mit Gilbert Handb.
12 299, 1. Penndorf 116. Lipsius zu Schfl-

mann Gr. Altert. 1^ 403 und SchultheB Wo-
chenschr. f. klass. Philol. 1902, 35 entschieden

festzuhalten. Dieser Prytanienschreiber fiihrte

also nicht blofi das Protokoll in den Katssitzungen

und Volksversammlungen, sondern er kontrollierte

auch die Ausfertigung der in diesen gefafiten Be-

lOschlusse, und das ist der Grund, weshalb er in

den Einleitungsformeln der VoBisbeschlusse neben

dem Vorsitzenden und dem Antragsteller genannt
ist (s. o.).

Noch unter dem Archontat des Nausigenes

(01. 103, 1 - 368/7 v. Chr.) wechselt der Pry-

tanienschreiber nachweislich mit jeder Prytanie

;

denn fur dieses Jahr ist Mnesibulos als Schreiber

der die I. Prytanie bekleidenden Kekropis (IG

IT 52 b), Moschos von Kydathenaion als Schreiber

20 der die VII. Prytanie bekleidenden Aiantis (IG

11 Suppl. 50. 52 c) bezeugt. Nach diesem Jahre

gehen seine Befugnisse auf einen Jahresbeamten

iiber, der jedoch den nicht mehr zutreffenden

Namen 6 yoaftftazsvg 6 xazd uiQvxaveiav beibe-

halt (Hille 210). J a es wurde sogar noch die

ganzlich irrefuhrende Bezeichnung ini trig . .

.

jtQvxavEtag, fj
detva eyoafifidzsvs als erstarrte

Formel far diesen Jahresbeamten beibehalten

(Hart el 29). Das Festhalten an der nicht mehr

30 ganz zutreffenden Benennung y. xazd izQvzavetav

hat man auch durch die Annahme zu erklaren

versucht, es sei damit angedeutet, daB der Schrei-

ber jeweilen jeder Prytanie zu dienen habe (Lar-

feld LT 700); doch entspricht diese Auslegung

der Bedeutung von xazd in solcnen temporalen

Ausdnicken nicht. Zum erstenmal laiit sich dieser

Jahresbeamte nachweisen fur das Archontat des

Charikleides (01. 104, 2 = 363 v. Chr.), indem
der Ratsschreiber Nikostratos von Pallene (Phyle

40Antiochis) erscheint als Ratsschreiber in der II.

Prytanie fur die Akamantis (IG II 54), in der V.

fur die Aiantis (IG II Suppl. 54 b), in der VI.

fur die Oineis (IG II 55), moglicherweise auch

in der VII. fur die Hippothontis nach der ein-

leuchtenden Korrektur, die D i 1 1 e n b e rg e r Sy11

.

12 88, 28 an der Inschrift Bull. hell. Ill (1879)

473 vorgenommen hat. Demnach mnfi diese Um-
wandlung des Ratsschreiberamtes in ein Jahres-

amt zwischen 368 und 363 erfolgt sein (vgl. auch

50 Larfeld Handb. II 781). Wahrscheinlich wurde
dieser Jahresbeamte,. der aus einem aus den Bu-

leuten genommenen Schreiber zum frei erlosten

Staatsbeamten wurde, von Anfang an, wie die-

ubrigen Beamten fast alle, nicht mehr durch Chei-

rotonie, sondern durchs Los bestellt. Aristoteles

'A-&. noX. 54, 3 sagt, der Ratsschreiber, y. b

xatd novxaveiav xalov/isvog — der sehr bezeich-

nende Zusatz xaXovfievog gibt dem Gedanken
Ausdruck, daB die Benennung beibehalten sei,

60 obgleich sie zu seiner Zeit nicht mehr stimme —

,

der zu seiner Zeit erlost wurde (xXtjQwzdg). sei

fruher gewahlt worden {y£tQoxovr}z6g), und man
habe fruher {^qozeqov) dazu die angesehensten

und zuverlassigsten Leute gewahlt. (DaB es Mit-

glieder des Rates waren, woian nicht zu zweifeln

ist, sagt Aristoteles gar nicht ausdrucklich.) Mit
diesem stQotsQor wifi er nattalich sagen, jetzt,

wo die Loswahl dnrchgefBhrt sei, treffe das Los



nicht immer die gleich gltfckliche Wahl. Die
vorhandenen inschnftlichen Belege zum Erwelse
der Behauptung des Aristoteles reichen kaum fiber

die ersten Jahrzehnte des 4. Jhdts. hinunter. Zu-
sammenstellungen von ivdo£6zazoi xai mozozaxoi
als Ratsschreiber aus der Zeit, solange diese Stelle
Wahlamt war, haben zu geben versucht v. Wila-
mowitz Arist. u. Athen I 228, 86, Penndorf
130 und besonders Drerup 137f. ; vgl. auch
Lipsius zu SchOmann Griech. Altert. I* 404,
3. S und wall Epigraph. Beitr. zur sozialpolii
Oesch. Athens iin Zeitalter des Demosthenes Klio
IV. Beiheft (1906) 17f. hat zur Erhartung seiner
Ansicht, dafi den besitzenden Klassen im athe-
nischen Rate ein unzweifelhaftes ftbergewicht zu-
gekommen sei und in Verfolgung der seiner ganzen
Studie zugrunde liegenden Hypothese, dafi wah-
rend der Zeit des Demosthenes der politische Ein-
fluB der besitzenden Klasse in Athen keineswegs
geschnialert worden sei (S. 74), nachgewiesen,
dafi von den 27 y. xaza jcgvxavstav, die Fer-
guson fur die Jahre 359/8—324/3 aufzahlt, we-
nigstens fiinf aus reichen Familien stammten.
Wer ohne vorgefaBte Meinung urteilt, wird diesem
Zahlenverhaltnis keinen entscheidenden Wert bei-
legen, wie denn Sundwal I selber sich nicht vollig
verhehlt, daB bei der Unsicherheit und Ungleich-
artigkeit der ftberlieferung und unsern geringen
Kenntnissen von den VermOgensverhaltnissen der
in den Inschriften genannten Leute seine Aus-
fuhrungen uberhaupt sehr unsicher sind.

Wesentlich und wichtig ist, daB dieser Jahres-
beamte nicht mehr aus den Buleuten gewahlt,
sondern auBerhalb des Rates erlost wurde. DaB
er nicht Buleut war, beweisen die zwei den
J. 341/40 angehorigen Inschriften IG II 116.
572; das Nahere bei Penndorf lllf. DaB er
aber doch nicht ganz beliebig aus den Burgern
genommen wurde, hat erst in neuester Zeit Fer-
guson Cornell Studies VII 32ff. 79ff. gezeigt.
Ihm verdanken wir den wertvollen Nachweis, daB,
nachdem das Amt des Prytanienschreibers Jahres-
amt geworden war, mindestens seit 353/2 v. Chr.
und, soweit das die Unsicherheit der Archonten-
listen des 3.— 1. Jhdts. festzustellen erlaubt, bis
in den Anfang des 1. Jhdts. wahrend eines Tur-
nus, der jeweilen soviel Jahre umfaBte als es
Phylen gab, jede Phyle in ihrer offiziellen Reihen-
folge je einraal einen ihrer Angehorigen zu diesem
wichtigsten Amte des Rates aufriieken sah. Der
Tuimus betrug also zur Zeit der 10 Phylen 10
Jahre, nach Errichtung der Antigonis und De-
metrias durch Demetrios Poliorketes (307/6) 12
Jahre, wahrend des Bestehens der Ptolemais (229
v. Chr.) 13 Jahre und zeitweilig, solange Anti-
gonis und Demetrias noch bestanden und auch
die Attalis, sogar 14 Jahre. Die nur in unbe-
deutenden Einzeiheiten anfechtbaren oder weiterer
Erganzung und Nachprtifung bediirfenden Aus-
fuhrungen Fergusons sind iibersichtlich zu-
sammengestellt von Larfeld II 702ff. DaB diese
wichtige Entdeckung, daB sich die y. xaxd xpv-
ravzfav m der offiziellen Reihenfolge der Phylen
folgen, fur die Chronologie der attischen Archonten
spaterer Zeit erst die wissenschaftliche Grund-

•¥j-gegtben hat
'
sei nur nebent>ei benierkt. Es

wt diese Eflckijichtnahme auf die offizielle Reihen-
folge der Phylen, die jeder Phyle innerhalb eines

gewissen Zeitraumes die ihx gebuhreude Vertre-
tung sichert, die Weiterbildung des allgemeinern
Prinzips, daB in den BeamtenkoUegien womCg-
lich jede Phyle vertreten sein solle. Ziemlich
sicher erwiesen ist sie fur die ijtiozdtai "Elev-
otvo&ev; s. Sun d wall a. a. O. 47 und unten
I B 9 j\ der smozdxat 'EXevotvo&ev ; dagegen ist
der weitere Versuch von Ferguson The Priests
of Asklepios, a new method of dating Athenian

10 Archons (University of California Publicat. 1906),
auch bei den Asklepiospriestern wenigstens furs
4. und 3. Jhdt. einen Turnus nach Phylen nach-
zuweisen, trotz alien aufgewandten Scharfsinnes
nicht gelungen. Sundwall 48 bat Ferguson
voreilig zugestimmt; doch vgl. gegen ihn Kirch-
ner Rh. Mus. LXI (1906) 346 und besonders
Kolbe DLZ 1907, 932.

In den oben zur Illustration der Tatigkeit
des Ratsschreibers angefuhrten Beispielen heifit

20 er fast durchweg y. zijg fiovXfjg, Bis zum J. 350
wird dieser standig mit der Publikation der
Volks- und Ratsbeschliisse beauftragt. tbersicht
iibeT samtliche Belege inLarfelds Tabelle zum
Formelwesen II 606ff. Ich durfte diese Beispiele
hier verwenden, weil ich diesen Schieiber als
identisch betrachte mit dem Prytanienschreiber.
Die Frage ist namlich die, ob der in der Uberschrift
der Psephismen mit eyQa^dxsve und im Praskript
mit siti zfjg delvog , . . Ttgvravsiag, § 6 dstva EyQafx-

30 fidxevsv bezeichnete Ratsschreiber' mit dem in der
Klauselmit derdvaj'ga^beauftragten y. xt\q fiovktjg
identisch sei oder nicht Ich stehe nicht an, mich
fur die Identification auszusprechen, fur die bereits
Boeckh und in neuerer Zeit Gilbert Handb.2
I 298if. eingetreten ist, beschranke jedoch die
Identifikation aufs 5. und die ersten Jahrzehnte
des 4. Jhdts. Wir haben dann anzunehinen, daB
die voile, aber umstandliche Benennung dieses
Ratsschreibers als 6 ygafifiazevg 6 xaza Jipvza-

iOrstav xrjs povXfjs, die Kehler, meines Erachtens
mit Recht, in IG I 61 erganzt hat, regelmaBig
durch Weglassung von xaza TiQvzavsiav gekiirzt
wurde zu y. zrjg fiovlfjg. Zu weit gingen die-
jenigen, die annahmen, es habe ira 5. Jhdt. und
den ersten Jahrzehnten des 4. uberhaupt blofi
einen Rats- bezw, Staatsschreiber gegeben und
daher selbst den y. xfjg xotecog bei Thuc. VII
10 , den Vorleser der Aktenstiicke , dessen offi-

zieller Titel y. zw drjf.ioi war (s. u, 6), ohne wei-
50 teres mit dem y. zfjg fiovXrjg identifizierten. Gil-

bert, der urspriinglich (Philol, XXXIX 131ff.
und trotz des Widerspruches von v. Stojentin
Jahrb. f. Phil. 1888, 189f. auch noch im Handb.l
I 253f.) die These verfocht, es habe bis 307/6
in Athen bloB einen Ratsschreiber gegeben. hat
zwar nach Auffindung von Arist. 'A$. jzoX. seine
Ansicht wesentlich modifiziert (Hdb.2 I 298if.j,

glaubte aber doch, auch noch fur spatere Zeit die
Identitat des y. zfjg fiovlijg und des y. xaza nqv-

60 zavsiav festhalten zu konnen. Gegen die Annahme
bloB eines Ratsschreibers spricht aber nicht nur
der Bericht des Aristoteles, sondern sprechen vor
allem die epigraphischen Tatsachen. DaB min-
destens nach 358/7 oder 354/3 der y. xijg fiovXrjg
und der y. xaza jzQvzareiav nebeneinander be-
standen, wird angesichts der Urkunde IG II 61
nieraand mehr zn leugnen wagen (s. u. 2). Die
Identifizierung des Prytanienschreibers mit dem
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y. tfjs ftovXijs in friiherer Zeit, fiir die meines

Wissens in neuerer Zeit nur noch Lipsius zu

SchCmann Gr. Altert.* I 403 eingetreten ist,

laBt sich, soviel ich- sehe , mit samtlicben Zeug-

nissen ungezwungen erklaren; an Kohlers Er-

ganzung in IG I 61 hat sie ihre Stiitze, da so

die Kurzung sich in ganz naturlicher Weise

erklart. Meistens freilich wird diese Erganzung

angefochten und schon deshalb , aber auch aus _

innern Griinden angenommen, vom Prytanien- 10 daB sich also keinerlei andere Funktionen far

IQttflflCtTElS L(&&

Aufstellung von Beschlttssen auszufuhren, wahrend
diese Funktion im allgemeinen an den neuen

Beamten, den y. xrjg fiovXijg, uberging. Ob dieser

neue Schreiber aus der Reihe der Ratsmitglieder

genommen wurde, kSnnen wir nicht entscheiden.

Zu beachten ist vor allem, daB, wenn auch die

Kompetenzen dieser beiden Schreiber nicht scharf

geschieden sind, doch der y. trig fiwtfs aus -

schlieBlich mit der Publikation beauftragt ist f

schreiber sei der mit der avayQacpv) betraute

Schreiber von Anfang an geschieden gewesen. und

dieser habe von Anfang an 6 ygafifiaxEvg 6 zijg

povlfis geheiBen; so Schafcr 13. Hartel 120.

Wachsmuth Stadt Athen II 1, 339 Anm. Her-
mann- Thumser Staatsalt. 498, 1 und besonders

Hi lie 214f. Nach meiner Auffassung wurden,

urn zusammenzufassen, bis in die 60er Jahre des

4. Jhdts. die verschiedenen durch die Inschriften

ihn nachweisen lassen, und ferner, daB er nur

bis 318/17 v. Chr. nachzuweisen ist, zuletzt in

IG II Suppl. 231b, den Beschliissen zu Gunsten

des Euphron aus Sikyon aus den ersten Jahren

nach dem Sturze der Oligarchie und der Wieder-

herstellung der demokratischenRegierung inAthen.

Seine Funktion ist also keine bedeutende, das

Amt kein wichtiges und verantwortungsvoiles.

Das darf wohl auch daraus erschlossen werden,

bezeugten Funktionen des Ratsschreibers von dem 20 daB er in IG II 114B 15 und C 15 gar nicht

einen Prytanienschreiber (mit seinem Hilfs- oder genannt ist, sondern daB da lediglich stehtava-

Eanzleipersonal) ausgeubt. Sein offizieller Titel «-^-— ^ ~~ ...^™.—« ^*- ^ -- A,,AA*, r.n ™,

war o yQafi/aaxevg 6 xaza Tzgvzaveiav zfjg fiovXrjg ;

jedoch wurde dieser Schreiber entweder lediglich

mit lyQa[j,{j.az£V£ bezeichnet, oder es wurde der

voile Amtstitel regelmaBig zu 6 ygafifiaxevs 6

zijg fiovXrjg gekiirzt. Bald nach der TJmwandlung

des Amtes des Prytanienschreibers in ein Jahres-

amt, die etwa zwischen 368—363 v. Chr. erfolgte.

ygdyai 8e zo iptftpiofia toSe sjic zq dvd&tjf.ia xr\g

fioviiis. Daswiirde, wie Lipsius zuSchomann
Gr. Altert.^ I 404, 5 bemerkt hat, zur Geniige

erklaren, warum dieses minder wichtige Schreiber-

amt von Arist. 'A$. tzoX. 54 gar nicht erwahnt

ist; doch bleibt auch die Mflglichkeit, nach der

von Larfeld II 706 als ,h0chst ansprechend'

bezeichneten Vermutung von Drerup Berl,

wurde der durch Weglassung von zijg ^ovXfjg bei 30 phil. Woch. 1898, 180, den y. zijg povXrjs mit

der vollen Benennung entstandene Amtstitel

yoapfiaxevg xaza utQvzavsiav tiblicher. Diesen von

nun an after zu wahlen und an ihm festzuhalten,

bot die Einsetzung eines besondern, ausschliefilich

mit der Aufzeichnung der Urkunden beauftragten

yQafifiazevg zijg fiovXrjg die Veranlassung. Zum
erstenmal begegnet uns der gekiirzte Titel y.

xaza itQvzaveiav bei ciner Inventaraufnahme von

358/7 oder 354/3 v. Chr. (IG II 61). Wer diese

dem von Arist. genannten Ratsbeamten im xovg

v6[A,ovg zu identifizieren , allerdings unter der

Voraussetzung, daB sich Aristoteles nicht genau

ausgedruckt, nicht die technische Bezeichnung

angewendet habe, s. u. 3 und 9. In grarama-

tiseher Hinsicht ist bemerkenswert, daB der y.

xijg povlijg — und zwar gilt das fiir die altere

wie fiir die jiingere Zeit — im Nominativ ge-

wOhnlich 6 y. 6 xijg fiovXijg heiBt, ira Dativ aber

Kurzung des vollen Titels nicht zugibt, muB an- 40 zqi yQa^azBi-zijg fiovXfjg, im Akkusativ zbv yqafi-

nehmen, der y. xaza siQvxavdav sei erst um diese -— -~ ™- fl— 5a - nnft
-
1"* ^"^^^^^» «^n/i»n

Zeit, als die Stelle des Ratsschreibers (y. xijg

fiovXrjg) zum Jahresamte wurde, neu eingefiihrt

worden, so z. B. Dittenberger Syll.2 495, 20
;

Zum erstenmal wird expressis verbis der y. xaza,

Tigvzavsiav mit der Publikation eines Volks-

beschlusses betraut in IG II Suppl. 108 b, einer

Inschrift aus der Zeit des Olynthischen Krieges,

also etwa 349/8 v. Chr, wo mir trotz der starken

ZerstOrung die Erganzung Kohl erg ziemlich ge- 50

sichert scheint. In diese Funktion teilt er sich

seit der Mitte des 4. Jhdts. mit dem y. zrjg fiov-

Xrjg, den ich als eine NeuschOpfung des 4. Jhdts.

glaube betrachten zu miissen.

2) 6 yQa/njnazevg 6 xijg fiovlijg. Die Be-

lege dafur, daB von rund 350 v. Chr. an ab-

wechselud der y. xaza. xQvzavdav und der y. zrjg

p&vXijg mit der Publikation der Beschlusse beauf-

tragt werden, verzeichnet Larfeld II 706. Neben-

einander als zwei deutlich geschiedene Funktio- 60Kohler IG I 61 richtig erganzt hat, die Ori-

ftaxea ifjg fiovXijs. DaB aus euphonischen Grunden

zur Venneidung der Wiederholung ttp y. zip zfjgT

zbv y. xov zijg der Artikel an zweiter Stelle weg-

gelassen wurde, zeigt IG II 61, wo Z. 18 und 22

xoy yQafjLfxaxF.a zijg flovXrjg steht, dagegen Z. 15

xoy yqafifiaxia xoy xaza TiQvxaveiav xai xovg aXXovg

yQafifiazeag xovg snl xoXg dtjfioolotg yQafif.taaiv\

vgl. Meisterhans-Schwyzer Gramm. d. att.

Inschr.s 230, 28.

3) FQapifiazevg 6 kni zovg vopovg oder

'O ejii zovg vdfiovg. Arist. 'A&. sioX. 54, 4

nennt als zweiten Schreiber des Rates nach dem
Prytanienschreiber den Schreiber mi zovg vopiovs-

Er ist erlost, wohnt den Ratssitzungen bei und

hat, wie Aristoteles deutlich sagt, lediglich die

Gesetze zu kontrollieren: xXrjQovot bk xai stti zovg

vdfiovg Exsgor, og jiaQaxd&t}Tai zfj fiovXf] xai dvzi-

yqd(p£xai xai ovzog xdvxag (sc. zovg vdfiovg). Im
5. Jhdt. standen, wenn, woran ich nicht zweifle,

nare erscheinen sie in ein und derselben Inschrift

358/7 oder 354/3 (IG TI 61); denn der Versuch

von Gilbert Philol. XXXIX 136f., sie auch hier

zu identifizieren und das Nebeneinander zu er-

klaren, ist veriehlt. Es ist nicht zu bezweifeln,

daB es etwa um die Mitte des 4. Jhdts. zwei Rats-

schreiber gab, von denen der Prytanienschreiber

fortfnhr, auch die Gffentliche Aufzeichnung und

ginale der Gesetze noch unter der Aufsicht des

Prytanienschreibers, jetzt ist diese Funktion ab-

getrennt und bei der zunehmenden Geschaftslast

des Prytanienschreibers einem besonderen Beamten
zageteilt. Legt man in der Aristoteles-Stelle den

Nachdruck auf ksti rove vopovg, nimmt man also

an, dieser Schieiber habe blofi die Aufzeichnung

der Gesetze, nicht auch der Psephismen, zu kon-
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troheren gehabt, so ist es ,ganz natttrlich, da6 5) reappartis x« s BovXfig xal xov
diegerneueScbreiberunsmdeiiyolksbeschltissen djpov, der seLt 307/6 gewOhnlich blofi v. xov
mcht begegnet* (Gilbert Handb.2 I 300, 1). Es dfaov genannt wird und sich bis etwa 200 v Chr
ist aber uberhaupt sehr fraglich und a priori nachweisen la£t. Die altesten Urkunden, in denen
wenig wahrscheinlich, daB neben dem y. xaxd der y. xov dfaov mit der Publikation betraut ist
izQvxavttav, der ja immer noch mit der Aufzeich- IG H 273. 275. 286. 293. Suppl. 296 e ffeheren
nung von Beschlflssen betraut ist und dem die alle dem Ende des 4. Jhdts an, die iiinffste
gleiche Fanktion gleichzeitig ausfibenden y. xfjg sicher datierbare, II Suppl. 385 c I 28 den
fioyXfc far die ^o* noch em besonderer Beamter J. 216-214, wahrend einige mcht sicher datier-
mit den gleichen Kompetenzen bestanden babe. 10 bare noch etwas jtager sein diirften; vgl dieUie Annahme ernes eigenen y. bd xovg v6piovg Zusammenstellung bei Larfeld II 707 D*>r
verhert dadurch noch mehr an Wahrscheinlichkeit, voile Titel r , xijg

fiwXfe xal zov dfrov erscheint
daB, wie unter 9) auszufubren ist, auch em hti IG II 309 (287/6 v. Chr.), der einzigen Urkunde,
ra ywwtwxa, und zwar inschnftlich, vorkommt, wo er mit der Publikation der Inschrift beauf-
<ier docb wohl mit dem mi tovs vopovg zu iden- tragt ist. Auflerdem ist er bloB angefiihrt in
tinzieren ist Beides sind also moglicherweise nur zahlreichen Prytanenverzeichnissen , IG II 869
speziellere Bezeichnungen far den y. xfjg ^ovXijg, fca. 350 v. Chr.), Suppl. 871b (nicht viel nach

4) Der avaygatpevg Wahrend des oligar- der Mitte des 4. Jhdts.). 393, zu verbinden mit
cniscnen Regiments, das infolge der Umwalzungen 391 (Ende des 3. Jhdts.; hier neben zahlreichen
im Lamischen Knege (323—322 v. Chr.), der20andern Schreibern). 394 (aus derselben Zeit).
Authebung der Democratic durch Antipatros, in 431, 45 und 441 (wahrscheinlich aus der ersten
Athen herrschte finden wir bloB wahrend der Halfte des 2. Jhdts.). 488 (aus dem Anfang der
drei Jahre 321/0-319/8 v. Chr. einen dvayga- Kaiserzeit), worm [6 yga^ax.vg xfjg] fovlrfg **i

SfLEpH-vKJ Ja^esbeamter, der mcht blofi zov dfrov zusammen mit dem argarVy6g iJl xovg
mit dei Publikation der Yolksbeschlusse betraut bnXdxag und dem **>„£ Tife || Agtiov xdyov
ist — nach IGr II 190 ist seine Pflicht in erster $ovXr\g beauffcragt wird, den Beschlufi in Abschrift

™fi?
d* avaWaW ™v ?e«M«™v — sondern in Myrina mitzuteilen. Als grammatisch merk-

umfassendere Kompetenzen gehabt haben muB, wiirdige Abweichung in der Titulatur dieses Be-
wie sonst der y. xaxa yiQvxavdav. Das ist er- araten ist zu verzeichnen der Dativ in y. xf>i
wiesen durch die Tatsache, daB er nicht blofl in SO fowLiJi xai *d» djpoH, der sich sicher in IG II
der Uberschnft erwahnt ist, sondern auch in der 865, 21 und 870 (beide etwa aus der Mitte des
Datierung im Prasknpt. Der ava7Qa<p^ erscheint 4. Jhdts.) findet, wahrscheinlich auch in 867 vom
in der Oberschrift IG II Suppl 192c (320/19 J. 378/7 v. Chr. Es ist wohl kaum zu be-\t ] '

" el
.

leu!l? «<* H 226 (319/8 v. Chr.). zweifeln, daB der y. rif, fiovX^ «al rov dfrovIn den gleichen Jahren finden wir ihn aber auch und der y. rov dfaov identisch sind. Ein ina-
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die Aktenstucke zu verlesen hat, mit der aus-

Atiim «j3ff o?o^
8 X\°Y finden wir m dracklichen Bemerkung, daB das seine einzige

.W^tzZiT 818/1
I -Th -

df 7'
T^JZXifs FuDkti0D ist: Z^oxoveTSk xal h 8,lftog yga^iasum letztenmal genannt ist, wieder ausschliefilich x6r avayvoaopsvoy avxw (d. h. t&Hfif) xai ™
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JSSwLr^^^SngfgBn erscheint nun drayvdh^at. Schon angesichts dieser ganz dentraren ^nde des 4. Jhdts. bSufiger der schon Uchen SchluBbemerknng war es verfellt, wennher varkommende Gilbert Handb.a I 300. Drerup BerL phiL

1725 rQtxfifiarstg r^afifiaveig 1726

Wochschr. 1898, 179 und Larfeld II 708 ihn mit

•dem y. xijg fiovXifg xal zov drjfiov identifizieren

wollten. Es unterliegt vielmehr gar keinem

Zweifel, daB wir diesen Akten-Vorleser , fttr den

sich aus Aristoteles etwa die Benennungy. 6 ava-

yiyvcbaxcav xcji d^iq> ergabe, insehriftlich iiber-

liefert finden' in der von Kir chner Athen. Mitt.

XXIX (1904) 244ff. publizierten , bereits friiher

von Wilhelm erwahnten und auch von Lar-

- c) avayQatpevg
;

d) ETzi to. tpr}<pla(xaxa;

e) avziyQa<pevg.

tTber die ersten zwei ist nichts weiter zu be-

merken; auffallig ist dagegen hier der

7) dvaygatpsvg, den wir.oben unter 4) aus-

schlieBlich fur die Jahre nach dem Lamischen

Kriege (321/0—319/8) nachweisen konnten. Man
wird, zumal da in der Buleutenliste der avayqa-

f eld mehrmals herangezogenen Buleutenliste, 10 <psv$ erst an dritter Stelle genannt ist, Bedenken

die aller Wahrscheinlichkeit nach die Buleuten des *™<«wi iTm mit d Pm Rnfrar am- DatiftTniur ver-

J. 335/4 v. Chr., also nur wenige Jahre vor der

Publikation deT 'Aft. ztol., verzeichnet. Hier heiBt

er kurz y. ran 8r}fj,<oi. Uber den Dativ bei y.,

der bei yga^fiaxsvcov ganz naturlich ist, vgl. zu 5).

Zur Evidenz erhoben wird diese Identifikation

durch IG n 114a 10 (Dittenberger Syll.2

495) von 343/2 v. Chr.: ava[yva>]rat zoSf. to

yjjyioiua xoy yQapfiarm tcoi dfjficot, wo man bislier von Drerup Berl. phil. Woe

7<3i dfjtKoi falschlich mit avayv&vai verband, 20 geschlagene Erklarung, der

tragen, ihn mit dem sogar zur Datieruiig ver-

wendeten avaygacpevg der J. 321/18 zu identifi-

zieren und so einen Beamten, den man als eine

Neuschopfung des durch Antipatros eingesetzten

oligarchischen Eegimentes glaubte betrachten zu

diirfen, bereits 14 Jahre friiher anzunehmen, wo
sich ein Grund zur Einfuhrung dieses nicht un-

bedeutenden Amtes gar nicht einsehen laBt. Die

von Drerup Berl. phil. Wochschr. 1898, 1458 vor-
' Larfeld II 706 zu-

wahrend es mit xoy yqafniaxia eng zusammen-

gehort (Kirchner 245; auf dem richtigen Wege
waren Gilbert Haudb.2 I 301 Anm. und Lip-
siuszuSchOmannGr. Altert.4 I 404, 4). Dieser

Akten-Vorleser ist aber nicht erst eine Institution

des 4. Jhdts,, sondern findet sich schon im 5. Jhdt.

Bei Thuc.Vn 10 heiBt der Schreiber, der in der

Volksversammlung die Akten vorliest, 6 yqapfia-

rsvg 6 xfjg noXecog. Dieselbe nichtoffizielle Be-

zustimmen geneigt ist, ist ein unannehrabarer

Notbehelf. Soweit wir sehen, ta-at der avayga-

yevg der J. 321—319 vollstandig in die Funktionen

des Prytanienschre'ibers ein und wird im Praskript

mit dem Archon oder auch allein zur Datierung

verwendet. Der Prytanienschreiber erscheint aber

in der Buleutenliste an erster Stelle, also doch

offenbar in seiner bekannten Funktion. Man wird

daher im avayQa<psvg des J. 335/4 noch nicht den

zeichnung bei Ps.-Plut. vit. X orat. 841 F: nach 30 kompetenzenreichen. Beamten der J. 321/19 sehen

der von Lykurgos getroffenen Einrichtung soil bei

Auffiihrungen der Dramen des Aischylos, Sophokles

und Euripides o xrjg JToXscog ygau/xarevg den Text

im Staatsexemplar nachlesen, damit am offiziellen

Test keine Anderungen vorgenommen werden

(Erweiterung seiner Kompetenzen). SchlieBlich

gebraucht diese nichtoffizielle Benennung y. xf\g

ziolsoig auch Libanius Argum. Demosth. XIX
von Aischines. Dieses Schreiberamt haben nam

diirfen, sondern lediglich einen Hilfsschreiber zur

Unterstutzung des y. xaxa JiQvxavei'av. Wir werden

uberhaupt nicht fehl gehen, wenn wir uns den

y. xaza nQvxavzlav, sobald neben ihm noch andere

Schreiber eTscheinen, als eine Art Kanzleichef

vorstellen. Am deutlichsten ergibt sich das aus

der Inschrift uber die Chalkothek vom J. 358/7

oder 354/51 , wo der Staatssklave Eukles beauf-

tragt wird, das Inventar der Chalkothek aufzu-
__ ~V ^ ^ *'U un« J ^nl-i- linn I?"«Ti4».rtllA T\ai amar

lich Aischines, der sicher nicht Ratsmitglied war, 40 nehmen, wahrend mit der Kontrolle — bei einer

und sein Bruder Aphobetos wahrscheinlich in zwei T—+ *«..i™a ^^ «\ a im T*nnVtiAr«n d«r

aufeinander folgenden Jahren (Penndorf 168f.

bekleidet, wohl dank der Empfehlung des Eubulos;

vgl. Demosth. XIX 249 xal xb xeXsvtatov vtp

vp&v yQa^ifiaxeXg y£iQOTQvrj-&hxsg dv err) exQafptjaav

h> xfj $6X(p. Wenn dieser Vorleser der Ehre ge-

wurdigt w'urde, mit den Prytanen in der Tholos

7M speisen, so kann dieser Posten nicht fur so

unbedeutend gegolten haben, wie man aus der

Inventaraufnahme wird sie im Punktieren der

einzelnen Posten bestanden haben — der Pry-

tanienschreiber mit dem iibrigen Kanzleipersonal,

den Archivbeamten, beauftragt ist : dvxiygdqpea&ai

8s xoy yga^iuaxia toy xaxa Tigviaveiav x a I to vg

aXXovg yQafifiafxiJag xovg ejzl zoig b^fio-

oiotg ygd/ufiaatv. Die Rolle des Kanzleichefs

ergibt sich fur den y. xaxa xgvxaveiav aus diesem

Passus um so deutlicher, als die Aufzeichnung

engbegrenzten Kompetenz zu schliefien geneigt 50 des Beschlusses nicht durch ihn, sondern durch

ware. In herabsetzender Weise , wie bereits den y. xrjg povlrjg besorgt wird.

Schafer Dem. u. s. Zeits I 254, 1 mit Eecht

hervorhob, nennt Demosthenes XIX 70 Aischines

in diesem Amte vjioygafi/iarevoav xal ijirfgerdiv

statt yqa(A,ftaxev(ovt Es darf daher aus dieser

Stelle kein SchluB auf die Wertschatzung des

Amtes gezogen werden; daB es aber an Bedeu-

tung lange nicht an dasjenige des Prytanien-

schreibers heranreichte, ist klar.

8) Der dvxtygafpsvg, von Aristoteles nicht

erwahnt, aber in der Buleutenliste von 335/4 an

funfter Stelle genannt, ist zwar mehr Eechnungs-

beamter als Schreiber, eine Art BuchhalteT des

Kates, darf aber hier um so weniger ubergangen

werden, als der Artikel *AvrtyQatpevg o. Bd. I

S. 2423 (nicht die hauptsachlich den dvxiygayevg

von Magnesia am Maiandros behandelnde Ergan-

Mit dieser Aufzahlung ist die Zahl der Schreiber 60 zung von Brand is o. Suppl.-Bd I 90f.) mehrfach
"^ v

-
Vi — *---** ^ ^ 1— der Berichtigung und Erganzung bedarf. Ist doch

Thalheim so weit gegangen, die Benennung

avxtygatpEvg als eine Erfindung der Grammatiker

zu bezeichnen (ebenso Larfeld II 7011), als eine

Nebenbezeichnung des Ratsschreibers, erschlossen

aus einem wesentUchen Teil seiner Beschaftigung,

dem dvriyg&psoihu, das als eine Haupttatigkeit

des y. xaxa jtQvrttrslar bei Arist. *A&. izol. 54 t 3

des Rates noch nicht erschopft. Die schon mehr-

fach erwahnte Buleutenliste des J. 334/5, publi-

ziert von Kirchner Atben. Mitt. XXIX (1904)
244—253, nennt nicht weniger als funf Schreiber,

bezw. Beamte oder Diener des Rates in folgender

Keihenfolge und mit folgenden Namen:
a) ygafifiaxevg xaxa TfQvxavsiav,

b) ygafiftazevg rip <5iJ/«J»J
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angegeben ist. Die Liste von 835/4, wo der Deputierter des Kates' gewesen sein, wie Lips ins
dvxtyQtupsvg neben dem y. xazd TiQvzavslav er- zu Schfimann Griech. Altert.4 1404, 5 annahm.
scheint, beweist mit aller Deutlichkeit , daB der DaB jener Eudoxoa , zu dessen Ehren die Be-
avTiyQcupevg em eigener Beamter des Bates ist. schliisse B 10—16 und C 9—15 dieser Inschrift
Wir haben durchaus keinen Grand

, ^
die Nach- gefafit sind, weil er xaXtig xai dixaing ins/LieXfj&t}

richten, die uns literarisch fiber den avziygatpevg zfjg dioixqoswg vjtb zfjg fiovXfjg i<p" fjv sioefhi, die
uberliefert sind, irgendwie anzuzweifeln, abge- Stellnng des &vriyQtupe6e bekleidet habe,' wie
sehen von den verworreneii Grammatikerzeug- Riedenauer Verhandlg. d. philol. Gesellsch in
nissen Pollux VIII 98 und Harpokr. s. avxi- Wurzburg (1862) 77 annahm, ist durch die Zeit
yoaqxvg, uber die v. Wilamowitz Herra. XIV 10 der Inschrift ausgeschlossen,
148 und vorsichtiger Penndorf De scrib. reip. Das vor 335/4 wieder eingefuhrte Amt des
Athen. 158fF. gehandelt haben. dvziyoa<psvg hat noch lange fortbestanden, wenn

Aischines (III 25) sagt fur die Zeit vor dem es auch nur selten erwahnt ist. Ein dvziygaasvg
J. 330 y. Chr., in wdchem die Rede gehalten erscheint, wie bereits Thalheim o. Bd. I S. 2424
ist: noozsoov fisv zoivvv avziygayevg nv Xsie°- bemerkt hat, in allerdings recht auffallender
Tov^Tog rfj x6lei

}
o$ xaff sxdoztjv uiQvraveiav Weise in einem VolksbeschluB des 2. Jhdts.,

dnsXoyi&zo zdg xoooodovg zcp 6^/hoj. Er war also IG II 408 (v. Schoffer o. Bd. II S. 587 setzt
vom Volke gewahlt und hatte in jeder Prytanie den hier genannten Archon Metrophanes erst ins
dem Volke die Rechnungen vorzulegen liber die J. 129/28 v. Chr.) im Praskript unmittelbar hinter
Staatseinnahmen. Offenbar war er selber Mitglied 20 dem Prytanienschreiber und zwar im Nominativ:
des Rates, nicht blofi ein Beamter des Rates, im zfjg Axauavzidog dwdzqg jiQvzavstag § 'Em-
wie Kirchner 247 annimmt; denn mar unter yhr\g Modxioivog Aa^zQsvg iygafifidxuvsr, dvri-
der ersteren Voraussetzung ist meines Erachtens yoaysvg Atj/ioxgdztjs Arj/iox^dzov KvSa^vatsvg.
Dem. XXII 38 vOllig verstandlich: tocog dva^fj- Er hat sich sogar bis in die Kaiserzeit erhalten,
ot-tat xai avvegst rfj fiovkfj QiXinnog xal 'Avn- wo er unter den deiatzoi (s. o. Bd. I S. 478) er-
yjvyg xai b dvtiyga<pevs xai ziv^ allot, owed scheint, IG III 1030,33 (zwischen 166/7—168/9
ixel dt savzalv st%ov fiezd zovzov zo fiovXEvzfjQiov. n. Chr.).
Diese Rede gegen Androtion fallt ins J. 355, Ahnliche Funktionen, wie der avnygcupevs,
also ein Jahr vor dem Beginn der Finanzver- hatte der briptooiog des Rates, ein Staatssklave,
waltung des Eubulos; vgl. auch Lipsius zu Scho- 30 der mit der diotxtjoig zu tun und Spezialauftrage
mann Gr. Altert. 4 I 404, 6. des Rates auszufuhren hatte und dessen Tatigkeit

Aus der Aischines-Stelle erfahren wir, daB speziell als dvztyQatpeo&at bezeichnet ist, z. B.
das Amt des dvztygayevg 330 nicht mehr bestand, IG II 403 (aus dem Ende des 3. Jhdts.) ; vgl.
sondern daB wiihrend der Finanzverwaltung des auch II 404 (aus dem Ende des 2. Jhdts. v. Chr.).
Eubulos (354—339) die Funktionen des avrtysa- tber diesen drjfiooiog vgl. o. Bd. IV S. 161, 52.
rpevg auf einen aus dem Kollegium e:il zo fcco- 9. Der ctti to. ipr)(pla^aza steht in der
qixov iibergegangen waren (daB nicht ein Kolle- Buleutenliste von 335/4 an vierter Stelle, vor dem
ginm, sondern ein einzelner, hti zo fowQtxov avziygatpevg , in der Beamtenliste von 343/2 IG
genannter Beamter fur die Theorikengelder gesorgt II 114C zwar an zweiter Stelle, aber ebenfalls
habe, ist eine wenig wahrscheinliche Vermutung 40 unmittelbar vor dem urn diese Zeit die Stelle
von Schaefer De scribis 38, 2; vgl. Ditten- des fruheren avTiyoayevg einnehmenden bd zo
berger Syll.a II nr. 495 Anm. 24). Das blieb fcmQtxov. Lipsius zu SchOmann Gr. Altert.
so, bis durch das Gesetz des Hegemon wieder 14 404, 5 erklart ohne weitere Begrundung, der
das Amt des dvziygatpsvg beim Rat eingefuhrt II 114 C genannte Buleut ini xa ^^iofiaza
wurde. Da der avnyQatpsvg in der Buleutenliste sei kein Scbreiber, sondern, wie der mit ihm
von 335/4 erscheint, das Amt aber nicht vor dem zusammengestellte ijii zo &eo*Qixdv, ein ,Depu-
Rucktritt des Eubulos von der Finanzverwaltung tierter des Rates' , also nicht ein Beamter des
(339/8) wiedereingefuhrt sein kann, so mufi das Rates, sondern ein speziell mit dieser Funktion
Gesetz des Hegemon, wie bereits Kirchner 247 betrautes Ratsmitglied. Dafi er Ratsmitglied
richtig bemerkt hat, vor 335/4 beschlossen wor-SOwar, ist auch mir wahrscheinlich , und daB der
den sein. Amtstitel Jnrc zd yr)<piofia.Ta wohl nur eine Funktion

Mit dieser aus der Literatur erschlossenen bezeichnen kann, die sich mit der Kontrolle der
Geschichte des Amtes des dvziyQayevg stimmen Aufzeichnung der Psephismen deckt, einleuchtend.
die epigraphischen Zeugnisse uberein. In der Will man, was fast nnerlaBlieh scheint, den Tat-
Prytanenliste der Pandionis aus dem ereten Drittel bestand der beiden Beamtenverzeichnisse des
des 4. Jhdts. IG II 865 erscheint als Beamter Rates von 343/2 und 335/4 mit den fast die
des Rates neben dem y. zfj povlfj xai z<p 5tjftq> gleiche Zeit beschlagenden Angaben von Arist.
auch der dvztygaqpevg

. Dagegen erscheint in einer 'A&. tzoL 54, die freilich nicht den Anspruch auf
Inschrift aus der Zeit der Finanzverwaltung des absolute Vollstandigkeit erheben diirfen, in Uber-
Eubulos IG II 114 unter den C 1—9 aufgezahlten 60 einstimmung bringen, so bleibt nur der von
Ratsbeamten der dvxiyoatpsvg nicht, sondern genau Kirchner 245f. gewahlte Ausweg, den von
En ™£leicnen stelle, wie in der Buleutenliste Aristoteles genannten mi zoig vo/iovg zu identi-
von 385/4, namlich nach dem hzl za ytr}<piofiaza, fizieren mit dem in diesen beiden Urkunden ge-
ein sju to,9-eoiQtxov, Ktjytootp&v KecpaXioivog 'Ayi- nannten em zd yttiyioftaia (zur Identifikation ist

SSff* F^L lst bier ^ ^tsbeamter aufge- auch v. Wilamowitz Arist. u. Athen 1227, 84
»br£, obgieich er in Wirklichkeit ein Mitglied geneigt ; aber er nimmt an, der bti zd ymmiouata
der_ TheonkeBbehOrde ist, also eigentlich aufier- sei spftter dnrch den &w tw5 'vofiove ersetzt
halb des Kate*, «t*to TSr -miwA «i<. rt ,f*hi: ~- WOrden, nachdem eine Andemng eingetreten sei).
halb des Botes steht. Er wird also nicht ,ein
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Bei der nicht ganz strong durchgefuhrteh Schei-

dung von vd/Mi und xprj^tafiata, weil ja auch die

vdfiot auf y)ijiptofiata zuriickgehen oder doch erst

durch solche Gesetzeskraft erlangen, halte ich

diese Identifikation fur durchaus zuiassig. Dann
ist anzunehmen, Aristoteles, der ja offensichtlich

fiir diesen Schreiber nicht die technische Bezeich-

nung anfuhrt, habe ihn weniger genau nach
einem Teil seiner Kontrollarbeit benannt

tijg fioviijg xai xov dfoov (IG II 859. II v 871b)
oder y. zfi fiovXfi xai z<p 6^/np (IG II 865. 870)
aus der Mitte des 4. Jhdts. zu identifizieren^

Allerdings kann er sich darauf berufen, dafi in
der gleichaltrigen und gleichartigen Urkunde IG
II v 872b derselbe Beamte als y.. zfjg ^ovk^g er-

scheint; vgl auch Penndorf 147.
Die nicht zu leugnende Unsicherheit, die auch

jetzt noch nach nicht unwesentlicher Vermehrung
Nunmehr durfen wir auch vor dem weiteren 10 des Urkundenmaterials und nach dem Hinzu-

Schritt nicht zuriickschrecken , den Kirchner
245f. getan hat, den y. im zovg vo/iovg bezw.

ijii zd yqtpiofiaxa zuidentifizieren mit dem gerade

um diese Zeit wiederholt mit der Aufzeichnung

der Psephismen betrauten y. zfjg fiovXr}g) so auch
Dittenberger Syll.2 II nr. 495 Anm. 22. Da
die Angaben des Aristoteles hinsichtlich des y.

xaza TiQvxavEtav und des y. r<5 drj/tq) mit den
gleichzeitigen Inschriften ubereinstimmen, so ist

kommen der *A&, tcoX. besteht, ruhrt, wie ich

glaube, zum Teil davon her. daB zweifellos nicht
bloB zu verschiedenen Zeiten ein und derselbe
Funktionar verschieden benannt wurde, sondern
daB offensichtlich auchinnerhalb ein und derselben
kiirzeren Periode die Benennung nicht eine ab-
solut technisch strenge im modernen Sinn war
und zwar nicht bloB, wenn wir literarische und
inschriftliche Quellen gegen einander halten, son-

in der Tat nicht einzusehen, warum der um diese 20 dern auch wenn wir bloB die Inschriften in
Zeit After vorkommende y. zrjg fiovlfjg nicht mit
dem von Aristoteles erwahnten eai zovg vopovg
und dem im zd ^fjj<pio^caza der beiden Prytanen-
listen zu identifizieren sein sollte. Worin hatten

denn die Funktionen eines besondern y. zv\g fiov-

Xtjg, der in unsern Inschriften lediglich mit der

dvcygacpr] zov ftjtpia^azog betraut ist, bestehen

sollen, wenn neben ihm noch ein y, ini zovg vo-

fiovg xai zd ywjfpiouaza bestanden hatte? Zuzu-

Betracht ziehen. Vermehrt wird die Schwierigkeit
und Unsicherheit dadurch, dafi eine ganze Anzahl
unserer Inschriften in die 15jahrige Verwirrung
nach demLamischen Kriege (322/1) bis zur Wieder

-

herstellung der Demokratie durch Demetrios Poli-

orketes (307/6) fallt, eine Zeit, uber der nicht bloB
in staatsrechtlichen, sondern auch in historisch-

tatsachlichen Dingen vielfach Dunkel schwebt.
tfber die Schreiber unter der Herrschaft des

geben ist allerdings die oben unter 2 ausge- 30 Demetrios von Phaleron vgl. S und wall De^w^i,^ ™*„ii AM„u An a a -jx. a„.\*
institutis reipublicae Atheniensium post Aristo-

telis aetatem commentatio , Acta soc. scient.

Fennicae XXXIV 4 (Helsingfors 1906). Fergu-
son Athenian Secretaries 42ff. Penndorf 179ff.

10. InrOmischerZeit, wo Athen wenigstens
lange umbram et residuum lib&rtatis nomen
(Plin. ep. VIII 24,4) beibehielt, findeD wir mit
der fiovXij , die sich bis ins 4. Jhdt. nachweisen
laBt, auch alle Schreiber mit denselben Titeln

sprochene MOglichkeit, dafi der y. zfjg ^avXfjg nur
tpyyioftaxa aufzeichnete , also mit dem ini zd

yrjcplofiaza der Inschriften zu identifizieren ist,

wiihrend zur Aufzeichnung der vopoi der von
Aristoteles erwahnte ini zovg voptovg bestellt ge-

wesen ware; aber sehr wahrscheinlich ist diese

Annahme nicht, da wir von Aristoteles die Er-
wahnung des mit dem y. xaza siQVzaveiav um
diese Zeit bei der Aufzeichnung der Beschliisse

wechselnden y. zrjg fiovlfjg erwarten durften. Es 40 wie zur Zeit des Demosthenes. Sie sind sogar
hat schon Gilbert Handb. 12 300 darauf bin-

gewiesen, dafi, nachdem der erste Ratsschreiber
haufiger y, xaza siQvzavslav genannt wurde, der
im zovg vopovg (und, durfen wir hinzufugen,
i.-ri zd yrjyiojAaxa) nun ganz allgemein und un-
miBverstandlich als y. zfjg fiovlfjg bezeichnet
werden konnte. Man scheint vergessen zu haben,
daB bereits Gilbert P 300, 1 bemerkt hat, daB
die Tatigkeit des y. zfjg fiovXfjg in der eingelegten

eher noch zahlreicher, wie die Beamtenverzeich-
nisse und Prytanenlisten zeigen und vor allem
die Listen der dtotzot (deiottoi), IG IH 1019ff.

(fiber dehiToi vgl. o. Bd. I S. 478). In der
zwischen die Jahre 166/7—168/9 n. Chr. fallenden

Liste IG III 1030 ist unter den Prytanen ver-

zeichnet Z. 18f. IHmog^ yQapfiaxsvg fiovXev-
tc5v [das Zeicheu ^ bedeutet, dafi der gleiche

Name als Vatersname im Genetiv zu wiederholen
Urkunde bei Demosthenes XXIV 42, deren Echt- 50 ist], unter den deiotzot, d. h. solchen, die Beamte,
heit jetzt nicht mehr bezweifelt wird, identisch

ist mit der des Aristotelischen im zovg vopovg:
smyodipai de zotg ftkv vvv xeifihoiq (sc. rdfwig)
zov yoaftftazea zfjg fiovXfjg xzX., er soil binnen
Monatsfrist an den bereits bestehenden Gesetzen,
falls sie nicht bloB fur eine bestimmte Zeit
erlassen, also befristet sind, die Bemerkung an-
bringen, daB sie gelten vom Tage des Erlasses
(xvQioyg elvai dxb zfjg fffiigag rjg exaozog izi&r)).

aber nicht Prytanen sind und wegen ihres Beamten-
charakters an der Staatstafel teilnehmen, Z. 28f.

rooyiag ") Ayaqvivg yoap/nazEvg fiovXfjg xai
dtjftov, Z. 30f. Magxog Evxagmtiov *A£t]vievg

yoaft/*azevg xaza xQvzaveiav, Z. 33f. Mov-
oaiog ^ <PvXdoiog avxtyqatpttig , Z. 36f. Ev^d-
giazog JTaoafiovov 'Eneixidrjg vxoyoafiftazevs.
Der y. xazd itQvzavdav erscheint in rOmischer
Zeit sonst nur noch 1038 und in dem von Sund-

Da die Rede gegen Timokrates im J. 353/2 ge- 60 wall Philol LXVLTI (1909) 571 publizierten,
halten ist, so mufi der y. zfjg f$ovXf\g des einge- ---Li -**.— j^^—t. T*- A, - n ™ J

legten vdfiog vor dieses Jahr fallen. Diese Notiz
gibt nns gegenfiber den schweigsamen Inschriften
wenigstens von einer Tatigkeit dieses y. zfjg

fioyXijg eine Vorstellung. Fraglich ist mir, ob
Kirchner 246 gut daran getan hat, mit diesem
y. zfjg fiovXfjg — &ii zd y.nj<pioftaza auch den in
den Weihinschriften der Prytanen erwahnten y.

* Psnly-WisBowa-KroU VII

nicht naher datierbaren BeschluB zu Ehren der
Prytanen und ihrer Beamten, die andern haufig,

wie aus dem Index zu IG IH 31 If. zu ersehen
ist In alien andern dieser Beamtenverzeichnisse,

aufier in 1030 und 1038, erscheint unter den
deiaizot an Stelle des y. xaza xgvxavslav 6 ixi
zo Pvna, IG III 10. 1020. 1029. 1031. 1032.
1034. 1040. 1041. 1042. 1048. 1051. 1064. 1078.

55
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die alle ans Ende des 2. oder den Anfang des

3. Jhdts. gehOren. Dafi in dieser Zeit o isci xo

ftrffia der Titel des Prytanienschreibers ist, dafi

also die beiden identisch sind, ergibt sich aus

innern Grflnden und aufierdem mit absoluter

Sicherheit aus IG III 10 (209/10 n. Chr.), wo
Tootov KaXXioxov MaQa$(u>viQs) im Praskript als

der Schreiber der Prytanie bezeichnet ist {hd

tjjs J7av§iovi[dog .... szgv]xavdag r^g iygafifidxevs

'Podwv KaXXtaxov Maga[&covtog]), im Verzeichnis

der atatiot dagegen als 6 tisqI to fitf/aa; so action

Boeckh CIG I p. 326b; vgl. auch Hille 220f.

Ferguson 651
11. Die Funktionen der ygafifiaxEtg,

die sich zum guten Teil schon aus der voraus-

gegangenen tthersicht, besonders unter 1 ergeben,

sollen hier durch eine Auswahl von Belegen be-

leuchtet werden, wobei gelegentlich aucb auf aufier-

attisches Gebiet ubergegriffen wird.

AuBer der bereits I A 1 dargestellten Pflicht

der Protokollfiihrung liegt den offentlichen Schrei-

berii Tor allem die dvaygayrj der Urkunden ob.

Darunter haben wir nicht blofi die Niederschrift

des Psephismas zur Mederlegung im Archiv und
eine allfallige Verflffentlichung oder Verewigung
auf Stein zu verstehen, sondern wir haben be-

sonders beiProxenie- undBurgerrechtsverleihungen
nocb mit einer VerOffentlichung durch Eintragung
in b'ifentiiche , namentlich in Ratsgebauden aus-

gestellte Listen und zwar, auBer bei Gesetzen
und Verordnungen, stets in kiirzerer Fassung zu

rechnen, einer Eintragung eig Xsvxcofia, rig xov

rotxov, si; xov mvaxa u. a,.; vgl. bes. dvaygdyat
.... sig xe zo isgov xov Jtovvaov xal rig to fiov-

XtvxrjQiov iv xoig sm<pavEOxdxoig xonoig (Inschr.

von Minoa auf Amorgos, IG XII 7, 228 = Michel
Kecueil 383). Das hat Wilhelm Basler Philo-

logenversammlung 1907, Verhandlungen 11 Iff.

gezeigt und in der schon 1901 fertiggestellten,

aber erst 1909 publizierten , tiefeindringenden

Studie ,ftber die effentliche Aufzeichnung von
Urkunden' in ,Beitr£ge zur griechischen In-

schriftenkunde*, Sonderschriften des Osterr. arch.

Inst. Bd. Mil (1909) 228—299 und 323ff.

(im folgenden zitiert als .Beitrage [1909]'}. Kurz
und klar sagt ein Beschlufi von Leros (Michel
Recueil 372) Z. 31f. xov ds ygafi/iaxea nagaXa-

ftovxa xo&s y)rf<pto(j,a dvaygdtpat elg xa dqpooia
xal 6ta<pvXdo(oJEiv ftsxa x&v alXwv ygafifidxoiv.

Dafi es sich hier um zwei Dinge, 1. eine be-

sondere Aufzeichnung des Beschlusses, 2. die

Aufbewahrung der Urkunde im Archiv handelt,

hat Wilhelm Beitrage (1909) 258f. uberzeugend
bewiesen, sprachlich durch den Hinweis auf
Dittenberger OGIS 234, 32ff. und sprachlich
und sachlich namentlich durch eine ganze Anzahl
von Beschlussen aus Amorgos, besonders klar

durch den Beschlufi von Arkesine, IG XII 7, 30:
dvaygdxpat de xooe xo xprjfptofia xov yga/ifiaxsa
xijg fiovXfjs rig xa Sijfioata ygdpi/iaxa, dvaygdyat
oe xal rig xo teglv xijg "Hgag o£ xal at aXXat
xgot-eviat dvayeygafifievai riolv rig ortjktjv Xt$l-
vijv. Die Scheidung der dvaygatprf rig xa dr/fio-

ota YQdftfiaxa von der Verewigung ist dadurch
sehr deutlich bezeichnet, dafi jene in Amorgos
stets der Rats- bezw. Staatsschreiber besorgt,
oiete dagegen oft dem Geehrten oder seinen An-
gehSrigen und Frennden ftberlasaen ist (Wil-

helm 260). Dafi jedoch jede Beschlufifassong
einer KCrperschaft nicht nur eine Niederechrift

im Archiv, sondern auch ,eine TerOffentlichung

in herkOramlicher Weise' erfordere (Wilhelm
Basler Philologenverslg. 112), ist in dieser Allge-

meinheit nicht erweisbar und nicht richtig und
bei dem demokratischen Grundsatz, wonach die

Anwesenden, die den Beschlufi fassen, als die

Gesamtheit der betreffenden KOrperschaft gelten,

10 auch gar nicht notig. Dagegen kann nicht zu
oft betont werden, dafi ,eine Verewigung auf
Stein oder Erz nur den Urkunden zuteil wird,

an die sich bedeutendes, dauerndes Interesse

knupft, und dafi diese stets Gegenstand besonderer

Verfagung ist'. Bei Ehrenbeschliissen zumal tritt

dagegen das bedeutende dauernde Interesse hinter

der finanziellen Frage zuriick, ob der Geehrte

oder die Gemeinde die Kostentrage (Wilhelm 113).

Eingehender ist iiber die avayQatprj i{jr}<ptonaTo>v,

20 da sie im Artikel 'AvayQaqptf o. Bd. I S. 2027 nicht

berucksichtigt ist, unter ¥tf<p tafia zu handeln,

wobei -scharf zu scheiden sein wird zwischen

1. der Aufbewahrung der Urkunden im Archiv,

2. ihrer VerOffentlichung (dvayoatpy, besonders in

Ratsgebauden iv Asvxcbfioioiv) und 3. ihrer nur
gelegentlichen Verewigung (Wilhelm Beitrage

[1909] 239ff.). Manches an Wilhelms Aufstel-

lungen bedarfder Revisionund Berichtigung, beson-

ders wenn er weiterhin die dvay&a<pai als .Ausziige'

30 auffassen will und dabei 274f. einfache Tatbestande

kompliziert gestaltet und auffafit. Ubrigens ent-

halt schon die Zusammenfassung der Ergebnisse

der Untersuchung (284ff.) gegenuber den Einzel-

ausfuhrungen hie und da Zugestandmsse, nament-
lich hinsichtlich der Srjfioaia yedft^taxa, uber die

eine erneute umfassende Untersuchung notig

sein wird.

Die offentliche Aufzeichnung (Verewigung)
und Aufstellung von Urkunden wird oft nicht

40 dem Schreiber allein , sondern einem Beamten-
kollegium, besonders dem RatsausschuB in Ver-

bindung mit seinem Schreiber aufgetragen, Hiefur
sind Formeln wie xovg ijztfirjviovg fisxd xov yoa.fi-

fiaximg (Thera) Oder xovg agzovxag fisza. xov ygafi-

fiaxEcog (Magnesia a. M.) ublich oder bei offiziellen

Ehreninschriften imfiekrf&erxog , tttfultjaafievov,

EjiifisXovfihov xov beivog\ Beispiele bei Gerlach
Griechische Ehreninschriften (Halle 1908) 84, 1,

darunter aycovodsxijg xai ygafifiaxevg (Le Bas V
50 144), aoyovzeg xal ygafipaxEvg (A. K o e r t e Inscript.

Bureschi'anae [Ind. lect. Gryphiswald. 1902] 60.

Le Bas V 1215). In gleicher Funktion der to-

§XaQiog einer Inschrift aus Bithynien, Annual
Brit. School Ath. IV 50.

In attischen Urkunden wird der Auffcrag zur

Aufzeichnung in der Kegel durch den von eUofev

abhangigen Infinitiv dvaygatpat ausgedruckt; doch
findet sich auch der unabhangige Imperativ dva-

ygaydxo}, bei mehreren Subjekten dvayQaydvxtov,

60 wofttr nur einmal IG II 403 (3. Jhdt.) dvayqa-
ydiwoav stent (Meisterhans-Schwyzer Gr. d.

att. Inschr.s 1671). Statt der aktiven findet

sich auch die passive Konstruktion dvayeaytjvcu
xo <prf<piofia xl a., wobei dann der Schreiber mit
dta tov oBivog bezeichnet ist mit jenem una
namentlich aus den Papyrusurkunden gelaufigen
did zor Bezeichnung des Beauftragten beim
Handeln in fremdem Namen, im Gegensatz zum

Handeln ftsxd ztvoe\ inschriftliche Belege bei
Wilhelm Beitrage (1909) 263, 8.

Fur die Verewigung auf Stein oder anderem
dauerhaftem Material liefert der Schreiber dem
Steinmetz eineKopie des archivalischen Konzeptes,

indem er das Ekklesie-Protokoll rein mechanisch
ausschreibt (L arfeld Handb. II 681). Im allge-

meinen wird auf tfbereinsthnmung des archi-

valischen Konzeptes und der Reinschrift auf Stein

der Bechte des bei der Aufzeichnung iibergangenen
Proxenos.

In besonders wichtigen Fallen, wo es darauf
ankommt, die Publikation eines Beschlusses rasch
zu vollziehen, wird die Aufstellung der Inschrift-

stele befristet, so IG II 86 (kurz vor der Mitte
des 4. Jhdts. = Dittenberger Syll.2 118) Z. 13ff.

xo ds yrfyiofia zode dvaygay/dxo> 6 yQa/ijuazsvg

xfjg fioXrjg soxtfXrji Xt&tvtji detta tffiSQcbv xai xaxa-
g'ehalten worden sein; dafi sie aber erheblich von- 10 &exoj iv dxgoxoXsi. Ahnliche Beschleunigung,
.!

—

j™ „k™;-i.™ ln u™„:— „i„„^ „. jedoch ohne genaue Befristung, im Symmachie-
vertrage mit Lokroi IG II 90 (= Dittenberger
SylL 2 119). Auch bei Ehrendekreten kommt
solche Beschleunigung vor, wenn es im Interesse
des Geehrten liegt, der beschlossenen Ehre mSg-
lichst bald teilhaftig zu werden. Interessantestes

Beispiel das Psephisma fiir den Samier Poses
vom J. 403/2 v. Chr. IG II p. 393, lb (= Dit-
tenberger Syll.2 57), wo Z. 221 nach der ein-

einander abweichen ktmnen, beweisen einzelne uns

erhaltene doppelte Ausfertigungen, wie das athe-

nische Exemplar des Amphiktionenbeschlusses

fiir die dionysischen Kfinstler in Athen (IG II

551), verglichen mit dem neu gefundenen dcl-

phischen Exemplar (Bull. hell. XXIV [1900] 82ff.)

und andere von Keil Anonym. Argent. (1902)
3201 besprochene Falle. Dafi sich das archi-

valische Konzept und die Verewigung auf Stein

oder Bronze nicht streng zu decken brauchen, 20 leuchtenden Erganzung von Dittenberger der
™„j— j„h n ~ — »~i- ™— „- — ^ui,*.t, Ratsschreiber den Auftrag erha.lt, dem Poses die

schriftliche Ausfertigung des Psephisma sofort zu
iihergeben, damit er die ihm vom Volk beschlossene
Ehrengabe von 500 Drachmen bei den Tamiai
sofort erheben kOnne: to Sb fiifiXiov [xo yjqqiiafia-

rog Ttagadovai avxjcot xby ygafifiar&a xijg /J0/U79

(o)vxixa fidXa; vgl. das Amendement Z. 241 und
uber den Terminus technicus jiagadovvat und das
ihm entsprechende TtagaXafifidveiv Wilhelm Bei-

sondern dafi es geniigt, wenn sie nur sachlich

ubereinstimmen , beweisen auch die von Colin
Bull. hell. XXII (1898) 1951 besprochenen del-

phischen Freilassungsurkunden des 1. Jhdts. v. Chr.

und spaterer Zeit, in denen storende Ktirzungen,

die mit Sparsamkeitsrucksichten sich erklaren

lassen, aber auch direkte VerstOfie nachgewiesen
sind. In andern Fallen erklaren sich die Ab-
weichungen daraus, dafi die Verewigungen auf

Stein nachweislich nur privaten Charakter haben, 30trage (1909) 2311
in noch andern Fallen, die Wilhelm Beitrage Eine eingehem
{1909) 275ff. bespricht, daraus, dafi uns auf Stein

nur ein Auszug aus dem vollstandigen Beschlufi
erhalten ist. In spaterer Zeit ist der umgekehrte
Fall haufig. So wird schon seit dem 3. Jhdt.
oft der Zweck der Offentlichen Aufzeichnung an-

gegeben mit Wendungen wie otzgos dh avz<$ xal

•vTidfivijfia vndgxf) xijg (ptloxifilag u. a. Besonders
bei Ehrenbeschliissen , die immer ausfuhrlicher

eingehende Anweisung uber die Anferti-

gung einer Urkunde erhalt der Ratsschreiber in

dem Beschlufi fiber die kga ogydg von Eleusis

IG II Suppl. p. 30 nr. 104a (= Dittenberger
Syll.2 789) Z. 23ff.: er soil die beiden Pragen,
die an das Orakel in Delphi zu richten sind, auf
zwei gleiche Zinntafeln schreibenr ygfdipat Se xov]

ygafifiaxEa xijg fiovXijg rig 6vo xa[xx]ixsgoi too)

xal [Sftoioy, rig fihv x]6v exeqov xxX. . . . rig [d]e
werden, werden nun in die Verewigung auf Stein 40 xov ezeqov [xa]xxi[zsgov xxl„ worauf ausfiihrliche
auch Dinge aufgenommen, die fiir diese bedeu-
tungslos sind und blofi in der Originalurkunde
am Platze waren; vgl. Swoboda Griech. Volks-
beschlusse 213ff. und die reiche Stellensammlung
bei Wilhelm Beitrage (1909) 2791

Dafi man im allgemeinen auf strenge Pflicht-

erfiillung durch den Schreiber hielt, ist nicht zu
bezweifeln und wird u, a. bewiesen durch die

Vorschriften uber Einwicklung, Aufbewahrung
und Versiegelung der beiden Schreiben folgen.

Vielfach besteht das dvaygd(petv nicht in der
Anfertigung einer neuen, selbstandigen Stele,

sondern im Eintragen in eine schon vorhandene
Offentliche Urkunde, z. B. in ein Verzeichnis von
ngo&voi xal Evsgyhai, z. B. Thera IG XII 3, 332
[zoode] dveygayiz [6 ygafifijafxjevg jigol-evog xal

strenge Strafe, die in einem Beschlufi aus Asty- svegyhag (es folgen vier Namen mit Vatername
palaia IG XII 3, 168 (= Dittenberger Syll.2 50 und wahrscheinlich dem Ethnikon). 333, 7 olds

493) dem Schreiber fur Pflichtversaumnis bei Aus- ~ — -- 1 ~- r~ -i--mi fe^ : XT -

fertigung der Proxenenlisten angedroht wird.

Wahrend fur die doppelte Offentliche Aufzeichnung
vom Staat blofi eine Drachme ausgeworfen wird
(bei Dittenberger ist Z. 6 f)fitoag hinter 6Qaxftag
ausgefallen), wird der jeweils amtende Schreiber
fur jeden nach der Damiergie des Prytanis
ernannten Proienos, den er aufzuzeichnen ver-
saumt, um 100 Drachmen gebufit, wobei jeder

dvsygdq>sv vjio ygfafifiaxscov (?)J (folgen zwei Na-
men) xgot-evoi xal evfegyhat. Eine solche Liste,

14 Jahre umfassend, aus Epidauros, ist IG IV
925. Ebenso wird verfahren rnit der Aufzeich-
nung der ovfiftayot des zweiten Attischen See-

bundes. Damit eine Stadt, die mit Athen ins

Btindnis tritt, auch mit den iibrigen Verbundeten
im Symmachieverhaltnis stehe, wird sie in die

Bundesvertragsstele eingetragen, so die Methym-
beliebige (epitime Burger) die Phasis anstellen 60 naier IG II Suppl. p. 10 nr. 18b (= Ditten-
kann und die Halfte der Bufie erhalt, Z. 7ff.: berger Syll.a 82) Snag av xal jrgog xbg SMog
« Se xa fiij dvaygdfpj) xaza xa nQoyeygaftfiiva 6 ovfifid%og xog *Adx}raia>*> tfi avxotg 17 ovfipaxia,
ygaftfMizsvg asi 6 iv dgxaig atv xovg xa&taxavo-
jisvovg fitxd dafitegyov ITgvxavtv, djioxstadxco xa#'
ixaorov jigogevov, et xa pi} dvaygdyj]

t Sgaxftdg
ixaxov' <patv£ra> ds 6 xQJit™* »f* t<? ftftloq* rig

tovs Xoytatds. Die scheinbar aehr hone Bufie er-

klart sich durch die erhebliche Beeintrachtigung

dvaygdtpat avxog xov ygaftftaxea xrjg fioXrjg SoneQ
xal ot aXXot avfi/jtax01 dvayeyQaftftevot etaiv. Dafi
das geschah , beweist IG II 17 Z. 81. Ebenso
wird, nachdem Gesandtschaften der Kerkyraier,
Akarnanen und Kephallenier nach Athen ge-
kommen sind, beechlossen, dvaygdyfat rwr ndkeaxr



t[&v %m>vo&v t& 6}v6fMxa [s]g zip* mtfiijv zip?

xotvhv x&fv av(Aft&x<av tdv] yQ(tp(ia[rJ£a rfjc flov-

lilt IG n 49 Z. 12 (= Dittenberger Syll.* 83),

vgl. Z. 21. Die Eintragung erfolgte, wie die

xotv}} otrjlt} IG II 17 Z. 97. 106. 107 zeigt.

1st eine Inschriftstele zerstCrt worden, so hat
der y. zfjg fiovXtjs eine neue Stele anfertigen zu

lasseii; doch ist auch hiefflr selbstredend ein

besonderer BeschluB nfltig; vgl. die Neuausferti-

1st but, dafi fast jede aus mehreren Mitgiiedern be^
stehende BehCrde, jedes tie^^oy, seinen Schreiber
hatte (Demosth. XIX 261), zu dem oft noch ein
oder mehrere $3toyQa[A{tazeXg hinzukamen. Be-*

sonders lehrreich ist in dieser Hinsicht das, was
wir uber Aischines als Schreiber wissen; vgl.

S chafer Dem. u. s. Zeit I 2 252ff. und o. S. 1725.
Wo blofi vjioyQafifiarelg uberliefert sind, darf
wohl stets ein nbergeordneter y. vorausgesetzt

gung eines unter den Dreifiig zerstOrten Proxenie- 10 werden (Hille 205, 13). Diese urcoyQafifiaxelg

dekretes IG II 3 (= Dittenberger Syll. 2 59);

vgl. auch IG II Suppl. p. 64 n. 231b (= Ditten-
berger Syll. 2 163, 30ff.).

Es ist Aufgabe des das athenische Kassen-

wesen behandelnden Artikels zu zeigen, daft die

Kosten der Aafzeichnung von den Kassenbeamten,

racial sc. zijg fteov in der Weise bestritten werden,

dafi sie das Geld an den ausfuhrenden y. an-

weisen. Hier genuge ein Beispiel, die Stiftungs-

sind fast durchweg Unfreie (Sijfiootoi) gewesen r

wie ubrigens auch zahlreiche y., wahrend selbst-

verstandlich der amtlicbe Schreiber einer Staats-

behSrde (doxtf) niemals ein Sklave war (Boeckh
Staatsh.3 I 2271).

1. FQa^iftaTsvg zwv Afiqjixzvovoov (A&ij-

vatatv ev Ar/Xtp) s. o. Bd. I S. 1907ff., Bd. IT
S. 2478f. und u. II B 2 a.

2. rQa^tfiaxe-TQ der Diaiteten. Die fiffent-

urkunde des zweiten Attischen Seebundes vom 20 lichen Schiedsrichter (<5«i(T?7TaO, aus denenje einer

Jahre des Archon Nausinikos 378/7 v. Chr. IG
II 17 (=, Dittenberger Syll. 2 80) Z. 63ff.:

to 8k iprjvpiofia rods 6 yQaftftazevg 6 zijg fioXijg

dvaygarpdzo . . . xo 8h dgyvotov Sovai £tg ity
avayQO.(pfyv zijg oztjXijg ... zbg rafiiag zijg fed.

Dafi die betreffende Summe dem Ratsschreiber

ubergeben wird, zeigen deutlicher Formeln wie
eg ds xr\v dvayQafpyv zijg ozr}X?]g fiegCaat zog djto-

dixzag zgidxovza dQaxpdg zcot yQa/n/uazei zi\g f$o-

von der kompetenten BehQrde fur jeden Privat-

prozefi zugelost wurde, waren wahrscheinlich in

zehn Sektionen geteilt, von denen je einer die

Prozesse einer Phyle zufielen (Lipsius Att. Eecht
u. Rechtsverfahren I 227). Sie mtissen sich aber
auch als Gesamtkollegium regelmafiig zusammen-
gefunden haben. Man kann das daraus schliefien T

daB wegen Amtspflichtverletzung eines Diaiteten

der beeintrachtigten Partei eine Anzeige an die

Ifjg IG II Suppl. p. 8 nr. 14c (= Dittenberger 30 Gesamtheit der Diaiteten zustand; es ergibt sich

Syll.2 76).

Andere Funktionen der y. als die mit der

avayQcupr} der Urkunden unmittelbar zusammen-
hangenden sindbegreiflicherweiseinunseren Stein-

urkunden uur ganz vereinzelt erwahnt. So er-

fahren wir aus IG 1 51 Suppl. p. 15ff. (= Ditten-
berger Syll. 2 49) Z. 30 [xai ra vxofiv^ajza
zozov a ot NsoTtoklrat sSo[aav— xoi ygjaftftaiei

zijg fiokijg, dafi der y. xrjg fiovlijg die Abrechnung

aber auch aus raehreren Inschriften , in denen
sie als Kollegium — ihr Yorsitzender heiBt dann/

jiQvzavsvcov — Beschlusse fassen. Der Eest eines

Ehrendekretes , in welchera die Diaiteten ihrei*

Schreibern einen Kranz verleihen, ist IG II 1172.
Lipsius a. a. O. 232; vgl. auch Art. Ataixvzai
o. Bd. V S. 316.

3. Schreiber der FinanzbehOrde oisjtt

zfj dtoixyoei, Dafi diese spatestens seit 294
entgegennimmt, welche die NsonoXtzat in Thrakien 40 v. Chr, in der Mehrzahl vorkommenden Finanz-
iiber die den Athenern im Peloponnesischen Krieg
geleistete Hilfe an ihn schicken; fiber die Be-
deutung von iiTtofiv^ftara s. Roberts-Gardner
Introduct. to Greek Epigraphy II p. 63. Die Ur-
kunde IG XII 7, 515 Z. 35 (-'Etptjy. &aX . 1907,

187ff.) 6 de ygafA/LiaTSvg imoyQCHpezoo zqv ze fteftio&eo-

ftevifv itjto'drfxijv xai zov fito&atodftsvov xai itooov

lpaa-&<i>oazo lehrt uns, dafi in Amorgos der Eats-

schreiber nach der Vergebung offentlicher Arbeiten

beamten (vgl. o. Bd. V S. 788f.) auch einen
Schreiber hatten, ist selbstverstandlich, aber auch
ausdrucklich bezeugt durch IG II Suppl. 614 c

(= Dittenberger Syll. 2 505), ein Ehrendekret
der in Eleusis garnisonierenden athenischen Trup-
pen vom Archontate des Menekles, den man
ohne Sicherheit auf 283/2 v. Chr. setzt, fur ACcov
ex z[e] zcov b^jiqoo^ev %q6vg>[v] yQa^piazsvoiv
z[o]Tg xaftlaig z<Sv otza>v[t]x<3v xai zotg m[i] zel

den Cbernahmekontrakt (at ovyyQaipat) mit An- 50 dioixtjosi. Wegen des Fehlens des Vaternamens
gabe des Namens des Unternehmers und der

Ubernahmesumme zur allgemeinen Kenntnis auf-

zuzeichnen hat. Ahnliche Bestimmungen enthalt

die athenische Mauerbauinschrift IG II 167, 29ff.

nach den von Wilhelm Beitrage (1909)232, 3
vorgeschlagenen scharfsinnigen Erganzungen.

B. Die ubrigen athenischen Schreiber.
Es folgt hier eine tJbersicht uber die ubrigen

athenischen Schreiber, unter denen eigentlich nor

und des Demotikons ist Dion entweder MetOke
oder, was wahrscheinlicher ist, drjftoaiog. wie so

viele dieser Schreiber.

4. rgafiixaxsvg zwv etoayojyewv, IG I 37
(vgl. U. Kohler Urkunden u. Untersuch. z. Gesch^
d. del.-att. Bundes 68), der Schreiber derjenigen

GerichtsbehOrde , die im J. 425/4 bei der end-

giiltigen Festsetzung der Tribute der Bundes-
genossen mit der Leitung der Gerichtsverhand-

der y. z&v ivdexa und der y. zcov fea(xo&etc5v 60 lung beauftragt ist. Die Schatzungsurkunde selber
etwas mehr hervortreten. Da hier eine strenge
chronologische Scheidung unmCglich ist, ordne
ich diese SchTeiber alphabetUch ; ahnlich Hille
205 und Caillemer 1646f.; vgl. auch Scho-
mann-Lipsius I* 468f. tber BesteUung, Funk-
tionen, Verantwortlichkeit und Lohnung dieser
S&refhtt wissen wir aufier dem, was bereits oben
gelegmtik^ erwahnt wnrde,nicbteNaheres. Sicher

ist datiert (Z. 48f.) nach dem Archon Stratokles

(01. 88, 4 = 425/4 v. Chr.) und den eiaaycoyeig-

mit ihrem Schreiber: Iti [zwjv [eo]ayo>y[i(o]v
7

olg Kaf. . . eyQaiifidxsve] ; s. den Art. Eioaya*-
yetg o. Bd. V 8. 2138.

5. rgaftftazevg ie5r 'EXXr)rozafitdJv y IGr

I 260. 315; s. u. 'EXltjroTafiiat.

6. rgafifiaTtvs ztSv Sv6tna, Diese mit der

'I tot IQCtfifiatetg

Rechtspflege, hauptsachlich der Aufsicht uber das

Gelangnis nnd der ToUziehung der Todesstrafe

beauftragte richterliche ExekutivbehOrde von elf

Mann, die nachweislich schon seit Solon bestand

(Arist. 'Ad: tzoL 7, 3), hatte einen Schreiber. Nach
Poll. VIII 102 wurde dieser zu den zehn aus den

einzelnen Phylen erlosten Mitgliedern als elftes

hinzugerechnet. Die Erklarung dieser Angabe

des Pollux durch v. Wilamowitz Arist. u. Ath.

I 222, 70 ist zuruckzuweisen , ebenso die von

Busolt Gr. Staatsalt.2 233, der die Hinzurech-

nung des Schreibers erst von Kleisthenes an gelten

lassen will. Da die Elfzahl fur dieses Kollegium

schon fur die Solonische Verfassung feststeht, so

ist die Angabe des Pollux ganz einfach zu ver-

werfen, aber auch die Annahme der Friiheren,

die auch noch von SchOmann-Lipsius Gr.

Altert. I* 445. 468 festgehalten war, der Schreiber

der Elfmanner habe mehr die Stellung eines Kol-

legen als die eines Amtsdieners gehabt. Es er-

gibt sich das auch nicht aus dem Ratsbeschlufi

IG II 811 C Z. 130. 144 (= Boeckh Urkunden
uber d. att. Seewesen 535 = Recueil des inscr.

jurid. gr, II 146), wo der y. xmv ivdsxa verpflich-

tet wird, bei eigener Verantwortlichkeit die Ab-

zahlungen von Staatsschuldnern in den von den

Elfmannern gefuhrtenVerzeichnissen dieser Schuld-

ner zu buchen (xat zoy ypafiftazea z<Sv svdefta

aTiaXdxpat and zov Oi<pl7}fA,ivov Stxizohdi agyvgiov

o zt av &7io<pa[i]vei avz<^ 5 zafi&tg naQ£tXrjq>cog).

Das einzig Richtige jetzt bei Lipsius Att. Recht
u. Rechtsverfahren I 74.

7. rgafifAaretg za?v intfieXijzcov z&v
SixaoxTjQtoor, IG in 1017. 1018. In derKaiser-

zeit wurden in Athen jahrlich vier imfieXrjxal

dixaoztjQtcov gewahlt, die vermutlich den Vorsitz

in den standigen Gerichten fiihrten, die damals

aufier dem Areopag bestanden. Beigegeben waren
ihnen zwei y., die wir als Gerichtsschreiber be-

trachten diirfen. Gilbert Handb. I 2 187 und
o. Bd. XI S. 167, 62.

8. a) rpapfiazsvg zcov zov ifixOQiov im-
ftsXrjzwv, Schreiber der Aufseher fiber den Han-
delshafen, [Demosth.] LVIII 8; mehr o. Bd. VI
S. 165, 10.

b) rQafifiazevg der veojqCcov ixifisXyTai,
der seit dem 4. Jhdt. inschriftllch oft vorkommen-
den Aufsichtsbehorde uber den Kriegshafen (s. o.

Bd. VI S. 164, 27ff.)
T

ist belegt durch IG H 811
oi zwv vs<oQt'o)v ijrifisXijzai xai 6 ygaftfiaxevg

avzcSv.

9. rQap/xazEvs der sTtiazdzai 'EXevai-
vo&sv. Die Emczaxat 'EXsvoivodev , in spaterer

Zeit nachweislich sieben (uber die Bedeutung deT

Siebenzahl fur den Demeterkuitus RoscheT
Sieben- und Neunzahl im Kultus und Mythus der

Griechen, Leipz. Abh. XXIX 1, 31), verwalteten

mit den xafiiai zoTv dsotv den Tempel der Demeter
und Kore in Eleusis und zwar penteterisch (Dit-

tenberger Syll. 3 587, 5). Zu den imazdzat, bei

deren Bestellong anscheinend eine gewisse Ruck-
sicht auf die Phylen genommen wurde, kam noch
ein y. hinzu, der regelmafiig aus einer der Phylen
genommen worden zu sein seheint, die im Kolle-

gium gerade nicht vertreten war (Snndwall
Epigr. Beitrage usw. Klio IV. Beiheft [1906] 47).

Ihr y. erscheint in IG II 1054 b nnd 682 c und
in der tfbergabeurkunde der tntcx&xcu der Pente-

j. QoefjLpcczeig iiop

teris
1 336/5—333/2 (IG II Suppl. 767 b Z. 5) att

die der Penteteris 332/1—329/8 (Z. 10).

10. rQafiftazsvg z<3v B3ii<fzazoav sc. zcov

6r)(jto<flo3v £Qyo>v oder rot? dydXftazog, Auch
die Baaaufseher Offentlicher Bauten (zwei, drei

oder funf), deren Inschriften IG I 289—324 und
Suppl. p. 74ff. 146ff. stehen, habeh ihren Schreiber;

vgl. z, B. IG I 293 Kixtfoinjiog iygafifidzsvs dydX-

fiaxog £jztazdzr}ai MvQQtvovatog (vgl. Suppl. p. 146)

10 und in der Bauinschrift des Erechtheions vom
J. 409/8, IG I 322 Imcxdzat zov vsw zov iv jzoXec,

ev Si zo aQxatov ayaXpta (drei Namen) und der

aQ%ix£xzmv, zum SchluB der y. 'ExSaQx ^ KvSafe]-

va&vg; Fabricius De architectura Graeca 18.

Busolt Gr. Staatsalt.2 246; vgl. auch Hille
205, 6 und uber ejitazdzai im allgemeinen oben

Bd. VI S. 202. Besondere Beachtung verdient,

dafi, wie die Baukommission (emotdzai) fur den

Parthenon nicht blofi auf ein Jahr, sondern fur

20 die ganze Zeit des Baues gewahlt ist, so auch

ihr Schreiber Antikles sich fur das 14. und 15.

Baujahr nachweisen lafit, IG I 301 ; Suppl. p. 147f.

Keil Anon. Argent. 21.

11. FQafifiazBvg z<Sv $satto&£Z(5v. Der

Grundsatz, bei der Ernennung der Beamten ent-

weder aus jeder Phyle einen Beamten zu wahlen
— daher die grqfie Zahl der zehnkOpfigen Beamten-

kollegien — oder doch bei der Bestellung die

einzelnen Phylen mOglichst zu beriicksichtigen,

30 wurde, wie bereits Sauppe De creatione archon-

tum atticorum (Gflttingen 1864) vermutet hatte,

auch bei der Bestellung der neun Archonten ge-

wahrt. Man wahlte von den neun Archonten aus

jeder Phyle je einen, wahrend, wie wir nun durch

Arist. 'A$. tzoX. 55, 1 wissen, die dabei leer aus-

gehende zehnte Phyle den y. zwv dso/ioftezcov er-

hielt: vvv dh xXtjqovgiv fieofio&hag fxsv sg\ teal

yQa/ifiarsa xovxoig, ext 5' aQXOvza xai fiaotXia xai

7toXe(mQXov Ha™ l*$Q°$ $£ ixdaztjg {zijg) (pvXfjg)

40 vgl. Schoffer p. Bd. II S. 573, 53 und Cail-

lemer bei Daremberg-Saglio 1650f.

Schon aus der Gleichsetzung dieses Schreibers

mit den neun Archonten ergibt sich die hohe Be-

deutung und Wertung dieses Amtes. Ein Unter-

schied zeigt sich aber gleich beim Amtsantritte,

indem der y., zwv deofiofiEzaiv, wie fast alle Be-

amten, die Dokimasie nur vor den Heliasten (Iv

dtxaazrjQiqf Arist. 55, 2) zu bestehen hatte, wah-

rend die neun Archonten sich einer doppelten

50 Dokimasie zu unterziehen hatten, einer ersten vor

dem Rate der 500, einer zweiten vor den Helia-

sten. In gewissen Fallen besitzt jedoch der y.

zd5v teoftofezcSv dieselben Kompetenzen, wie die

neun Archonten, so z. B. bei der Verlosung der

Geschworenen an die Richtersektionen: diese be-

sorgt er fur die Richter seiner Phyle gerade so

wie die ubrigen Archonten fur die ibrer Phyle;

Arist. 63, 1 (Doublette 59, 7): to Ss StxamyQta

xXtjoovatv ot #' dgxovzeg xard <pvXdg, 6 dh.ygafi-

60 fiazevg zd5v fteofM&excov tijg &exdxt}g<pvXijg }
\mmsx-

hin eine fiir einen Schreiber ganz ungewOhnliche

Kompetenz, die fur die Bedeutung des Amtes
spricht. Das Nahere uber den Modus dieser Ver-

losung bei Lipsius Att. Recht und Rechtsver-

fahren .I 57. 145ff. und Teusch De sortitibne

iudicnm apud Athenienses (Diss. Leipz. 1894) 18,

Durch die Stella des Ajristotelesrist jetzt. auch.

klar, dafi Poll, VEI 92 nQoaatQovrxai te ($c; 6
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efefw xai fiaodtftg xal noXifiaQxoe) xal yoap*
porta nicht einen Schreiber der einzelnen Archon-
ten meint, die ja ihre jxagedgoi hatten, sondern
den Schreiber des ganzen Kollegiums, bezw. der
Thesmotheten; ebenso Schol. Aristoph. Vesp. 774;
Pint. 277. Als Schreiber der Thesmotheten wird
von Kflhler Athen. Mitt. Ill (1878) 144 o ygajx-
fiarevg zov ovvsdgtov 'Egdxcov 'Avziyovov Brjoatevg
in einer wohl aus dem Anfang des 2. Jhdts. n. Chr.

r^afiftavets 1740 1741 rfyafjirficcveig

i
A^^^^^^^^^^^nW^10T^m diese Erganzung ZT&nn^ZZu man
uiscnrirt betrachtet unt«r ReviiftiTicr rlaTa-nf a*r ^v. f™™™ „u «j~-u+ j._-j._ tt-v-li... n • iinschrift betrachtet unter Bemftmg darauf , daB
die dem Kollegium der Thesmotheten von rechts-
wegen zukommende Bezeichnimg awedgiov aus-
driicklich auch durch Hyper, f. Euxen. col. 22
belegt ist. Hingegen ist der Onasos, den als
yga^fiazsvcavxa zov ovvedoiov der Rat vom Areo-
pag IG III 752 ehrt, der Schreiber der Agtona-
ytzai,

12. Schreiber der Kosmeten der Ephe-

gegen findet sich IG II 563 d nach der Ergftnzung-
von Lolling AeXx, &gx- 1889, 89fM die freilich
von ihm selber als unsicher bezeichnet wird, ein
y. xf}g tpvXtfg. Auffallig bleibt, dafi die Anweisung
des Betrages vor dem Auftrag zur avayga<pij steht,
und ganz ungewohnlich die grammatische Fassung
der Aufzeichnungs- und Aufstellungsorder: oxfjam
de mrijlriv sig z[6 hgbv zov KexgoTtog dvayg]dxpavza
xfode to y>rj<piafia top ygafifiazjea zrj$ q>v[Xiig].

sich fragen, ob nicht trotz Kohler auch in dem
arg verstiimmelten Schlufi des Dekretes der Phyle
Kekropis IG II 562 Z. 12 statt y. xaxd. ngvxa-
vsiav der y. xijg tpvlrj* erganzt werden konnte.

17. Schreiber von Vereinen und Korpo-
rationen, die in ihrer Organisation vielfach die
staatlichen Vorbilder nachahmten, sind fur Athen
verhaltnismafiig selten bezengt. Erwahnt sei das
xoivbv tc5v eQya&fihaiv IG II 1332 (270/69 v. Chr.)rben, IG II 469. 470. 478. Ill 1082 u. <5„ vgl. 20 das zu seiner Verwaltung vier ewiw, drei

Grasberger Verhandl. d. philol. Ver. Wurzburg
1862, 26. Neubauer Commentationes epigraph.
45. Roberts-Gardner Introd. to Greek Epigr.
II p. 147. Thalheim Art. 'EyrjBla o. Bd. V
S. 2739, 5ff. 33ff. 2741, 3ff. mit Beobachtung der
zeitlichen Veranderungen. In den Ehrendekreten
fur Epheben vom J. 282/1 v. Chr. IG II 316, 23
und vom J. 101 v. Chr. IG II 467, 54 (zur Da-
tierung Dittenberger Syll.2 521) heifit er

rafiiat und zwei y. bestellt hat, das von Wil-
helm Vtyw. aqx. 1905, 247 publizierte Ehren-
dekret eihes Thiasos fur seine Beamten, xafiiagT
ijtifieXtjTys

t yga^fiazevg, dvziyga<psvs und yga/x-
fmzotpvka^ (Archivar) fiir gute Verwaltung der
Kasse fiir Bestattungen {tarpixov) und der auf den
a.QX£Qavtotrjg folgende y. des Kultvereins der Ap-
fptegai'azai (so mit Vokaldissimilation statt 'Aii<pia-
ga'Cozai) Z. 22 ihrer Inschrift aus Rhamnus vom

einfach y. ohne den Zusatz x<3v tyjpwv. ImSOEnde des 3. oder Anfang des 2. Jhdts. v. Chr.,
I. Jndt. n. Chr. iivird das Amt dieses Rcnrfiihflra nnhikiorf mn vi r*hn*v nr ^„.. mfln cno.% Jhdt. n. Chr. iivird das Amt dieses Schreibers,
wie das des naidoz&i^g (IG III 1105) lebens-
langlich, yeafiftazevow dta fitov III 1144 (urn
186 n. Chr.); auch erscheint urn diese Zeit ein
vnoyQdfifiaxevs in III 1128. Beilaufig sei be-
merkt, dafi auch in andern Staaten die Epheben
als organisierte Kdrperschaft ihre eigenen Funk-
tionaie haben; auBer einem Uqsvs tcov £(ptff}a>v

publiziert von Kirchner *E(prjfi. dgx. 1909, 273;
vgl. aufierdem u. II A 2.

Was wir iiber die athenischen Gerichtsschreiber
wissen, ist im folgenden Abschnitt unter II A 1

zusammengestellt.

II. Die ygafifiaxsig der ubrigen griechi-
schen Gemeinwesen.

Eine Aufzahlung aller aufierattischen Gemein-

vtA v <a on a a co 'i
"

""
xS

r ' rxV ^'^^ "* den und VerDande, in denen y. nachzuweisen sind,
Bd. VS. 2744, 68; vgl. auch u. II B 3d (Per- 40 ware zwecklos; vorgekommen sind sie wohl zu

finden wir auch einen y. ztSv k<pr)$Giv Oehler o.

gamon).

13, a) rQaftftatevg tc$v oixayvtSv, der
Schreiber der otz&vai, IG II 335.

' b) rQapftaxe&cov z<3t rafiiat xrov atrco-
vixcSv IG II Suppl. 614c 9 beweist, dafi es nur
einen xa/iiag xc5v atzoivixcov gibt. Also darf
YQafifiaxEvatv zoTg xafitatg x<5v otzamxaw ebd. Z. 3
nicht auf eine Mehrzahl von xaptai bezogen wer-
den,^ sondern bezeichnet die aufeinanderfolgenden

alien Zeiten uberall. Eine ungefahre Vorstellung-
von ihrer Verbreitung kOnnen die Indices der In-
schriftensammlungen, z. B. Dittenberger Syll.2
III 155, geben. Ich erwahne im folgenden haupt-
sachlich nur solche Falle, aus denen sich uber
die Stellung des Schreibers etwas Besonderes er-
gibt, hebe also nicht das Typische hervor, das
in alien Staaten zu alien Zeiten im grofien Ganzen
sich so ziemlich gleich blieb, sondern das Srtlich

7«^mi;mehrererJahre(DittenbeTgerSyll2505).50oder zeitlich Besondere. Die Chronologie ist soIm iibrigen s. den Art. 2txdivai.
14. a) rgafifiaxevg zaiv xafinSv xwv

isQdiv XQr}n6.xtt>v TijgA-df}yaiag, IG I 117-167.
b) r&afifiarsvg xc5v xafn&v zaiv aXXcov

&td5v, IG I 318; a. den Art. Tapilai.
15. rQafifiazevg x<3v rgidxovza, d. h.

Schreiber der Logisten , IG I 226—259 , s. den
Art. Logistai.

16. rQaftftarsvgxfjgfpvkiig. DawirPhylen-

gut als mOglich beobachtet; eine durchgangig
genetische Darstellung ist jedoch beim Stande
unserer Quellen unmflglich. Die Anordnung ist

unter A sachlich, unter B geographisch.
A. 1. Der Gerichtsschreiber heifit y.

sclilechthin. Wo wir einen y. als Gerichtsschrei-
ber zu betrachten haben, ergibt sich das stets
aus dem Zusammenhange ohne weiteres. Als-

blofies Hilfspersonal der Eichter treten die Ge-
dekrete, besonders EhrendekTete, besitzen, so muB 60 richtsschreiber in unserer Cherlieferung meist so
aucn deren avavoawn durch flinfin TWnftfn.crfjiTi B*\*r- ^ii^i-,^ a~u „:„ ;„ a /\__-ii °i_ t.._auch deren dvay^a^ durch einen Beauftragten
vollzogen worden sein. Palls in diesen Beschlussen
nicht blofi ein subjektloses avaygdytat &h rods to
y>fat*ftajy ax^Xjj X&ivy xal axijoai xxX. steht,
wie IG H Suppl. 563 b Z. 34f. (334/3 v. Chr.),
so werden im allgemeinen die nach dem epony-
nwn Archon datierten drei buiulnxal ™ ff wvXlfc
dwnit betraut, so U Suppl. 563c 12. 565 e. Hii-

sehr zuriick, dafi sie in den Quellen, abgesehen
von den attischen Gerichtsreden seit dem zwei-
ten Jahrzehnt des 4. Jhdts., nur verhaltnismaBig
selten erwahnt sind.

In Athen hatte zweifellos jede Gerichtsbe-
hCrde ihren eigenen Schreiber, wahrend bei den
ubrigen nichtrichterlichen BehOrden , die sich
innerhalb ihrer Kompeten2en als Gericht konsti-

tuieren konnten, doch wohl der zum Amte ge-

hCrige Schreiber dem nunmehrigen tfye/ubv 6ixa-

oxfiQiov als Gerichtsschreiber diente; vgl. im all-

gemeinen Meier-SchCmann -Lip sins Att.Proz.2

II 918. Wir kennen blofi einige wenige Funk-

tionen des attischen Gerichtsschreibers. Bei der

Hauptverhandlung befinden sich die Zeugnisse und

sonstigen Aktenstucke in der Hand des Schreibers.

In alterer Zeit hatte der Schreiber damit nichts

zu schaffen, da die Zeugnisablegung ausschliefi-

lich mflndlich stattfand, wie aus Aristoph., Plat.

Ges. xl. Apol., Antiph., Andok., Lys. und Isokr.

unabhangig voneinander bewiesen haben BonneT
Evidence in Athenian Courts (Chicago 1905) 46f.

und Lei si Der Zeuge im attischen Kecht (Diss.

Zurich, Frauenfeld 1907) 85. Spateste sichere

Belegstelle fiir die Miindlichkeit des Zeugenver-

fahrens ist Lys, XVI 8 (zwischen 392-389 v. Chr.

Lei si 87); Verlesen des Zeugnisses in samtlichen

Reden des Isaios, zuerst V 2 xat \iot dvdyvco&t

xrjv fiaQtvQiav (389 v. Chr.). Der Gerichtsschreiber,

der von jeher Aktenstucke, wie Gesetze, Psephis-

men, Namens- und VermOgensverzeichnisse {duzo-

yeatpat) zu verlesen gehabt hatte, hatte numnehr

auch die in der dvaxgioig von ihm schriftlich ab-

gefafiten Zeugnisse zu verlesen. An ihn ist ge-

richtet das XajSi oder dvdyvco&i (dvaylyvcooxE, keys)

xriv naqxvqlav (Lei si 88f.94). Dagegenergeht

die Aufforderung xdkst rovg ftdgxygag nicht an

den Schreiber, sondern an den zu jedem Gericht

gehSrigen Herold {xrjgv^), wie sich u. a. aus

Aischin. II 86 ergibt (Lei si 84). Ebensowenig

gehort, wie ofter behauptet wurde , die Eegulie-

rung der Klepsydra 2u den Funktionen des

Schreibers ; das emka^e to vScoq und i^ega to vda>g

ist an einen besonderen Beamten gerichtet, der

bei den Lexikographen 6 erpvdwg, bei Arist. 'A&.

jto;.. col. 33, 11 o mi xo vdcag heiBt und nicht

als Beamter erscheint, sondern als einer der hie-

fur ausgelosten Hehasten (Att. Proz.2 II 930f.,

vgl. jetzt Leisi 91ff.). Dafi aber, wahrend der

Schreiber Zeugnisse oder Urkunden verlas, die

Wasseruhr auch ohne besondere Aufforderung ab-

gestellt wurde, ist bereits fiir den attischen Pro-

zefi angenoromen worden von Schomann Att.

Proz. 931 und ausdrucklich bezeugt durch die

Prozefiordnung, nach der die Stadt Knidos im

Kechtsstreite zwischen den Kindera des Diagoras

von Kos und der Stadt Kalymna zu entscheiden

hat, Anc. Greek Inscr. Brit. Mus. U n. 299 (=
Recueil des inscr. jurid. gr. 1 158 nr. 10 = Michel
Eecueil 1340 = Dittenberger Syll.2 512 =
Collitz 3591) Z. 20ff. dvaytyvoxtxexaj o ygap-

fiaxevg, ov xa ixdzegoi nagi%wvxai, xal xdg ftag-

xvgiag dvev vdaxog (Leisi 92).

Am besten bekannt sind uns die Schreiber
aus wartigerRichter, diebesonders in hellenisti-

scher Zeit zur Entscheidung inlandischer Streitig-

keiten berufen werden und die Schreiber auswar-

tiger Eichter, die zur Entscheidung von Streitig-

keiten zwischen zwei Gemeinwesen, also zur Ent-

scheidung internationaler Streitigkeiten aufWunsch
der Litiganten berufen werden. Hieruber Hitzig
Der griech. Fremdenprozefi im Licht der neuern

Inschriftfunde, Ztschr. d. Savignystiftg. XXVIII,

Rom. Abt. (1907) 236ff. DaB im ersteren Falle,

wo Ofter nur ein Richter. meist aber drei oder

fttnf entsandt werden, mit einer einzigen Am-

nahme stets nur ein y. erscheint, hat schon

Sonne De arbitris externie (Diss. GOtting. 1888)

87 festgestellt; vgl. jetzt auch Hitzig 238. Zwei

Schreiber mit zwei Bichtern und^ einem dtxaoza-

yajyog entsendet Termessos Maior in Pisidien

nach Mylasa (Le Basm 358a, Zeit des Domitia-

nus. Sonne 78). Im eben erwahnten Prozefl der

Kinder des Diagoras von Kos gegen die Gemeinde

Kalymna sind der richtenden Stadt Kos eben-

10 falls zwei Schreiber beigegeben, aber diese sind

von den Prozefiparteien bestellt (vgl.
^
6V xaJxd-

regot aagexcovxat und dazu Eecueil d. inscr. jurid.

gr. I 173). Auch bei der Entscheidung inter-

nation aler Streitigkeiten, wo die Zahl der Eichter

von 1, 3, 5 bis 101, 151, 301, 600 variiert, im

allgemeinen aber starkere Eichterkollegien funk-

tionieren, als im ersten Falle, erscheint dem

dijfiaQ xgivobv nur ein Schreiber beigegeben (H i t z ig
246). Nicht selten finden wir den y., ohne den

20 ein solches Gericht gar nicht denkbar ist, in den

Ehrendekreten fiir die Richter nicht erwahnt,

offenbar weil die Parteien ihn aus ihren Mit-

burgern bestellten, wie fur den eben erwahnten

Prozefi der Kinder des Diagoras aus Kos aus-

drucklich bezeugt ist (Sonne 44). Im^llgemeinen

aber bestellt und entsendet die jrdkis exxkyrog mit

den Richtern auch den Schreiber aus ihrer Mitte.

tber die Funktionen des Schreibers schweigen

die Urkunden, meist Ehrendekrete fiir die Eichter,

30 ihren Schreiber mid die Gesamtgemeinde, der sie

angehOren, wahrend sie die beschlossenen Ehren

ausfiibrlich aufzahlen (Sonne 90ff.). Der Schreiber

erhalt entweder den gleichen Ehrensold wie die

Eichter, z. B. einen goldenen Kranz, wohl auch

Proxenie, Ehrenbiirgerrecht usw., oder er erhalt,

wahrend jene einen goldenen Kranz bekommen,

einen einfachen iXalag oxd<pavog oder axi<pavog

dakkov. Die Begrundung der Ehrung ist nie der-

art eingehend und bestimmt, dafi sich daraus etwas

40 Wesentliches fur die Funktionen des Schreibers

ergabe. Die Formeln sind mehr allgemeiner, fast

stereotyper Natur; so wird in der Inschrift von

Priene nr. 8 der Schreiber Hegepolis, Sohn des

Hegias, der nach Iasos gesandt worden war, gelobt

gjrt t(5( xijv xa&" avxov XQE^av bict>ixr}xhat ijitfiEkaig

xal svxdxzcog xai ttjy smdij/tiav xenotrjodai. fiexd

7idonq evxa^iag (Z. 24ff. 51fF.); dieselbe Forroel

ebenfalls in einem Beschlufi von Iasos Inschr. v.

Priene 54, 4. 20f. fur den Schreiber
r
Axxakog Mt-

50 zdkov. Im Beschlufi einer aolischen Stadt (2. Jhdt.

v. Chr.) fiir einen . Eichter und Schreiber aus

Priene > Inschr. v. Priene 60, 13 , lautet die Be-

grundung ixaiveoai dh xal zov ovvfigaJnoozaXevza

x<b Stxaaxd ygafifiaria 'Axokar etzI xd xar(x)av

ygafipazEiav <ptk[o]xoviat. Von einem Schreiber,

der mit drei Richtern aus Magnesia am Maian-

dros nach Knidos entsandt wurde, heifit es Inschr.

v. Magnesia 15 a 7. 11. 12. 22 ovvExikeosv xdv

xa^ avxov XQ$*av A***** Jidoag \onov6dg xal] tptXo-

QQxi/niag. Etwas eingehender Inschr. v. Magnesia

101 (zweite Halfte des 2. Jhdts, v. Chr.), wo der

Name des Schreibers neben dem der drei fisxd-

m-fjutxot Sixaazcu am Kopfe der Inschrift der

Larbener steht, anch von ihm, wie von den Rich-

tern, eine Erzbuste angefertigt wird und verord-

net ist, auf diese shtdtv %ah^ zu setzen ot* 6

dtjftoe htfirjoer ygafiita[evoma] foac xai StxaioK

(Z. 45). Eine andete FornraUenmg in einem Ehren-



dekret Von Mytilene fur ein fiszdne/ujtTov dtxaoxrj-
totov (Z. 20) tmd dessen Schreiber aus Erythrai
Collitz Gr, pial,-Inschr. 215, wo der Schreiber
geehrt wird sizl zeoi jzQayfiaTsv&qvai <pdozifio>g
xai d|«wsr dfupozsgoiv zav jioXtcov (Z. 39ff.). Wie
es vorkommt, daB ein durch Erfahrung bewahrter
Eichter wiederholt von einer sidXtg exxXyzog aus-
gesandt wird (Sonne 87), so findet sich auch der

^•JZ^Zt?^^^** 1*" -r^dafineben dem Vorsitzenden nur ein ein-

(vrf^off) nach freiem Ermesaen und bertejlen ihre
Beamteh (a&xovtss), gewOhnlich einen Vorsitzen-
den, einen Schatzmeister , einen Schreiber und
meist auch einen Epimeletes in der Kegel auf ein
Jahr durch Wahl, wahrend der Priester gewfihn-
lich durchs Los bestellt wird (Schflmann-
L i p s i u s Griech. Altert. II 4 574), im einzelnen
finden sich zahlreiche Modifikationen, die hier nur
mit Bezug auf den y. erwahnt werden. So kommt

wegen seiner Geschaftskenntnis einmal mit einem
Eichter nach Iasos entsandt wird (Anc Greek
Inscr. Brit. Mus. Ill 420 = Michel Eecueil 468
~ Inschr. v. Priene 8) , ein andermal mit drei
luchtern nach Laodikeia am Lykos in Phrygien
(Anc. Greek Inscr. Brit. Mus. IH 421 = Michel

^Tr^w^-*^ 59 )" !>er Grand, warum
IG VH 21 (= Le Bas II 35 = Michel Eecueil
239) der urn 190 v. Chr. mit zwei Eichtern yon

J_ ~ ^ ^*^" «•** Vill UllI-

ziger Beamter sich findet, der die drei sonat ge-
trennten Amter des ra/ttag xal y. xai httftsXr)-

tfs in seiner Person Yereinigt (Verein aus dem
Peiraieus vom J. 102/1 [?] v. Chr. IG II 5
£26 b Z. 10f.). Mehrfach fehlt eine bestimmte
Abgrenzung der Kompetenzen, so daB die Funk-
tionen des ragtag auch durch den y. ausgefibt
werden, IG II 5, 624b Z. 17 (Poland 348 Anm. f).
Der ganz singulare ejiloocHpog im Vereine derA'™* .+„. v wT "~- """ *. *

yvu ^Ci & aii* »utg"ii*fe emoocHpog im vereine der
denMagnetennachOrchomenosCdemboiotisGheii^OEpikteta von Thera (IG XII 3, 330, Ende desmcht dem arkadischenj entsandte Schreiber Z. 5
und 18 als vnoyQa^azsvg bezeichnet ist, wahrend
er Z. 39 y. heiBt, ist nicht klar; vielleicht hatte
er in seiner Heimat nur den Titel und die Funk-
tionen eines vnoyeaf*fiaT£vs , funktionierte aber
in diesem Falle als y. Dafi im allgemeinen von
der sxxXrjTog noXtg solchen dtxaozai fitezdnsfiTZTot
ein Schreiber als unerlaBlicher Bestandteil des
Gerichtshofes auch dann beigegeben zu werden
1¥T1£<ytp Wfmn wvn iTi». /i™ «^7~U l.j. i .. i

3. Jhdts. y. Chr.) yereinigt in seiner Person die
Geschafte des Vorsitzenden, des Schatzmeisters
und des- Sekretars. Er fiihrt nicht blofi Buch
fiber Einnahmen und Ausgaben, sondern er zeich-
net auch die Akten auf (eyyodyei ndvxa Z. 268),
weshalb in diesem Verein der Sekretar ganz fehlt
(Poland 369). Ein scharfer Eangunterschied
zwischen den einzelnen Vereinsbeamten laBt sich
nicht feststellen. Es ist wohl nur Zufall, wenn«fl „„j. ., — : "^&^e ,-*'v" *w wcjucii munt lestsLeuen. jiis isu worn nur iutall, wennt^^:Z^T m^Z^^^^^^ !» °™\^™™™™. (54-68hch erbeten worden war, hat schon Le Bas II

35 bemerkt; vgl. auch Sonne 87.
Ein Analogon zu den von einer Stadt in Be-

gleitung eines Schreibers ausgesandten Eichtern
bilden Gesandtschaften , denen gelegentlich ein
Sekretar beigegeben ist. Es genuge je ein Bei-
epiel aus alter und aus spaterer Zeit. Die Ge-
sandtschaft, die Leontinoi zum Abschlufi eines
Symmachievertrages 433/2 v. Chr. nach Athen
schickte, bestatid aus drei Gesandten und dem 40 einssekretare des gesamten hellenischen Xultur-

n. Chr., BuU. hell. X [1886] 516 = Athen. Mitt.
XIX [1894] S. 110 nr. XI) der y. yor den (fe/wwff
genannt ist, wahrend er sonst naturgem&6 nach
ihnen steht (Poland 339 Anm.*). Erscheinen
y. und jafAiag nebeneinander. so steht der y.. wie
die attischen Urkunden heweisen, fast ausnahms-
los hinter dem zapiag; zahlreiche Belege bei
Poland 385 Anm. ***.

Eine erschflpfende Zusammenstellung der Ver-

y. SsoTifiog TavQtoxo (IG I Suppl. 33a = Dit-
tenberger Syll.2 24), die Gesandtschaft der
Ko'nigin Kandake aus Aithiopien , die sich im
J. 13 v. Chr. in Pselkis verewigte (CIG 5080
- Lepsius Denkmaler XH Taf. 96 nr. 407 =
IGBI 1359; ygl. Wilcken HermesXXVIII [1893]
154), besteht aus 'AgjtoxQag . . . peia

r
E[fidrov]

jiQEofievvov xal Tapiov ygafifiatecog.

kreises von Attika bis nach Agypten gibt Poland
383ff. Einmal finden wir da auch den Titel
avaygarpEvg und in ganz spater Zeit, wohl nur
als eine Art Kangerhehung aeyjyeanftazeig eines
Kollegiums; ygl. u. II A 3 am Ende. In manchen
Vereinen fehlt das Amt des Sekretars ganzlich,
so namentlich in den alteren attischen Vereinen
(Poland 383). Wie sich das Amt des Sekretars9 s.Ti^iho.L ,'r

• t^ i. ^ v
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allgemeinen das Vorbiid des Staates maflgebend;
jedoch weist die Bestellung der Beamten die
grofiten lokalen Unterschiede auf, wie nach
Foucart Des associations religieuses chez les
Grecs (Paris 1873) und Ziebarth Das griech.
Vereinswesen (Leipzig 1896) nunmehr auf Grand
des stark angewachsenen Inschriftmaterials Po-
land Gesch. des griech. Vereinswesens (Leipzig

Ziebarth 195 und Poland 885f. Der Vereins-
sekretar fungiert als Schriftfuhrer, protokolliert
die Beschlusse, verzeichnet neu eintretende Ge-
nossen in die Liste, besorgt vor allem die Aus-
fertigung der Ehrenurkunden auf den Stelai und
besorgt meist auch deren Aufstellung. Schon
hier und noch mehr bei der Verkundigung von
Ehren erscheint er nur als Hilfsorgan des Tamias,
mit dem er sich bisweilen in den Funktionen be-1<M<» rini^htnA j.™wTr rrT i^h*^ ^ uem w sicn Diswenen in den b unJttionen be-

lSl«ElSLdTSLSL,^Ul^ 60 3S^ S-.*"* nur.in AusnahmeraUen (PolandVeTeinen begreifen wir ebensowohl Kultgenossen-
schaften als Kiinstler- und Handwerkerverbande
sowie die Innungen, die in kleinasiatischen Stad-
ten sehr oft vorkommen und der bei den echt
gnechiMhen Vereinen nie fehlenden Anlehnune
an «men Gotterknlt entbehren. Hirer Autonomie
•and, mrtttttpaar Ausnahmen (Ziebarth 169ffi),
WtoeBchraiikeogezogen. Sie erlassen ihr Statut

386). In den nachchristlichen , mehr offiziellen

Vereinen — Vereinen des II. Typus bei Poland— ist seine Eolle entsprechend der bedeutsameren
Stellung des Sekretars im Staatsleben bedeutender,
wie sich besonders in dem Einflusse zeigt, den
er auf die Abfassung der Beschlusse ausflbt
(Swo bod a Griech. Volkflbeschlusse 206fiD. Nach
seiuem Namen werden nun nicht selten Urkunden
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datiert eni yQafifiar^o>g bezw. yQafifiazsvovxog roH
SeTvog. Solche Tatigkeit erfordert Geschftftsge-

WMidtheit; daher finden wir, daB der gleiche

Schreiber "mehreren EOrperschaften zugleich dient,

so der Gerusie, den Neoi und dem E&merkonvent.
,So erscheint der y. in der Kaiserzeit wieder, wie

in alten attischen Vereinsurkunden, geradezu als

Finanz- und wichtiger Verwaltungsbeamter bei

den Hymnoden yon Pergamon, bei den kretischen

tov] ovv€dQi[ov twvJ vs{oj)jtou»[v] Inschr. Vi

Magnesia 362 (= CIG II 2917) , tlber den sich

bei der Kleinheit und VerstQmmelung des Bruch-
stiickes freilich nichts weiter sagen laBt. Wie sehr
bei der Beurteilung der Stellung dieser Vereine
Vorsicht geboten ist, mag EvXlpsvog yQaptfiaxsvg
[da]ftooiog, gewesener Priester des Zeus Ataby-
rios, der dem Gotte eherne Ochsen weiht (Ins chr.

aus Ehodos IG XII 1 nr. 31 = Collitz Gr. Dial.-

Eamilienvereinen und bei der rOmischen $~voxtxi] 10 Inschr. I 3772), zeigen. Sein Titel verrat nicht,

uvvodog in ihrer letzten Erscheinungsform* (Po-
land 387). Darum wird denn auch die Tatig-

keit der y. unter den Ehrentiteln eines verdienten

Mannes spater Ofter angefuhrt. Vielleicht hangt
damit zusammen, daB er gelegentlich selber als

Dedikant auftritt, wiewohl hier auch personliche

Leistungen vorliegen kOnnen (Poland 387).

Uber die Verbreitung der Institution des Ver-

einssekretars sagt Poland 3831: ,In Attika wird

daB er Sklave ist, Mitglied des Sklavenvereins
der AtocaxafivQiaaxal , wie die Inschrift deutlich
beweist, vgl. Schumacher De republica Ehodio-
rum 58f. van Gelder Gesch. der alten Ehodier
260. Dazu das Namensverzeichnis IG XII 1 nr. 7
mit einem ygafxarsvg (sic), die Weihung des ye<xf*]-

ptaxevg dafiooiog fur seinen Vorgesetzten aus Kami-
ros IG XII 1 701 (= Collitz 4123) und die von
Hiller v.GaertringenOsterr. Jahresh.IV(1901)

er, vielleicht nicht zufallig, bei den alten Amynos- 20 162f. verdffentlichten Bruchstiicke eines rhodischen
orgeonen nicht genannt. Er scheint auch bei

den spaten Orgeonen der Belela nicht vorhanden
gewesen zu sein; wohl aber treffen wir den Sekre-

tar bei den Orgeonen der Meter, wie bei denen
der Bendis und einem unbekannten Orgeonen-
kolleg, bei den Thiasoten der Artemis und einigen

andern Thiasotenvereinen , bei den Sarapiasten

und Sabaziasten, sowie bei einigen andern Era-
nisten und sonstigen Kollegien. AuBerhalb Athens

Grabmonumentes , das in A 1 und B 3 ebenfalls

einen yQUfxatevg bafaoaiog) nennt in Verbindung
mit einem vmjQsrag dafioaiog, welch letzterer aber
Burger ist. Die quasi-offentlichrechtliche Natur
dieser Vereine, die da und dort durchschimmert,
zeigt sich besonders deutlich in einem dem Namen
nach nicht bekannten Vereine aus Mykonos, dessen
Inschrift Ziebarth Eh. Mus. LV (1900) 506
publiziert hat. Dieser beschliefit, eine Abschrift

haben wir im eigentlichen Griechenland den y. 30 seines Beschlusses, dessen Original natiirlich, ohne
nur bei einigen Kollegien von Sparta und Troizen

(Festvereinen mit besonderer Stellung, Poland
7 Off,). Weiterhin treffen wir die Sekretare in

Thessalonike (drei yQafiftaxevovTsg}, Philippopolis,

Tomoi, sowie ausnahmsweise im bosporanischen
Gebiet. Von Inselvereinen kommen solche von
Methymna, Chios, Delos, Tenos, Naxos, Melos,
Ehodos und Kreta und von kleinasiatischen Kol-
legien einige von Pergamon und Kyzikos in Frage.

daB es ausdrucklich gesagt zu werden brauchte,
ins Vereinsarchiv wanderte, dem Eatsschreiber zu
tibergeben zum Einverleiben ins Staatsarchiv

:

tov ds tprjtpioftazog napado&ijvai tovSe to dvxt-

ygaqpov t<o rfjg [fi]ov[X]r\g ygaffj,]ftaxei xai xaza-
rd^at slg {xi)^cot6v • dvaygdyjai 8e avro xal stg

anqXtjv tjv xal avazefiffvcu elg to dcuiedov zo Iv

xon IsQcot; vgl. Wilhelm Beitrage (1909) 291.
Etwas Besonderes, nicht vOllig Klares bieten zwei

In eigentlichen Vereinen Agyptens laBt der Sekre-v40 Inschriften aus Sura in Lykien bei Petersen-
*K - _.*.n. „i^i. _. .!._.._._, t, 3 _... __„^_ TJll8C i1 an Eeisen in Lykien 45f. nr. 83. 84 (=

IGE III 711. 712), einen yga/LifiazEvcov Sefiaozrjg

stXaxstag. Nach Inschriften aus Apameia, in

denen ot ev rf) Sxvztxfj jiXaxeLa xe%vstTai und
oe iv zfi Gepfiatq. sikaxstq igyaaxai erwahnt sind,

dtLrfte es sich auch hier um ein Kollegium, bezw,
eine Handwerkerinnung handeln; vgl. Cagnat
zu 711. Ziebarth Das griech. Vereinswesen 106
und Waltzing Etudes sur les corporations pro-

tar sich nicht nachweisen.' Besonders n6tig

machte sich der Sekretar begreiflicherweise bei

den dionysischen Kunstlern mit ihrer weitgreifen-

den Tatigkeit; er findet sich aber auch beim
£vozog der Athleten. Haufig ist er bei den Ge-
rusien, sowie bei den Epheben, Neoi und ahn-
lichen Jugendvereinigungen anzutreffen — hier

bisweilen (bes. bei den Neoi von Pergamon) so-

^ar vier- und dreifach — wie schlieBlich vielleicht

bei den Handwerkergilden. Doch ist es da uber- 50 fessionnelles III 25.

haupt fraglich, da einzelne dieser Vereinigungen
ihreT Natur nach sich nicht recht bestimmen
lassen, an andern Stellen es fraglich ist, ob uber-

haupt vom Sekretar einer Genossenschaft die Kede
ist (Poland 384).

Zor Illustration einige Einzelbeiten. Die Ge-
rusia von Magnesia am Maiandros, zo ovotqua
tow jtQEofivxEQow, besitzt nach Inschr. v. Magnesia
116 (aus hadrianischer Zeit) einen Xetzovgyog, einen

Zum SchluB ein paar Proben von der starken

Entwicklung des Vereinswesens im bosporani-

schen Gebiet nach IPE (= Latyschew Inscript.

antiquae orae septentrionalis PontiEuxini I [1885].
II [1890]. IV [1901]). In Tanais erscheint in In-

schriften von Kollegien, die den Titel fuhren ^
avvadog tj nepi Ugea tov detva , mehrmals ein y.

awoSov IPE II 440. 441 (faaotizat, 2. Jhdt. n.

Chr.). 445, wahrend in den Inschriften der ovvo&ot
Tzqayfiaxixog, einen avriygatpevg und einen jahr- 60 von Pantikapaion (Kertsch) IPE II 61-63 dieselbe
lich neu bestellten Sekretar (ygafifrnzij tov xax' t?«ii~ ™ a ™ a„\^: ni a*~ ;.™i niwT..u
svtavzov iao/isvov Z. 32) , der im BeschluB als

Antragsteller erscheint {Z. 5), durch Abstimmung
cine Ab&nderung des Beschlusses herbeigefuhrt
hat (tov fiszayJTjytodfisrov xavta ygaf-tfiazsa) und
nach Z. 20—29 hauptsachlich mit dem Eech-
nungs- und Finanzwesen der Gerusia zu tun hat.

Beil&u% sei hmgewiesen auf den yQdfifiafzpvg

Eolle, wie ea scheint, der xQayftazag spielt (Laty-
schew H p. 257 zu nr. 441); doch kommt auch
bei Vereinen in Pantikapaion der y. vor, so D?E
IV 209, einer Inschrift von Thiasoten, hier ftteoeZ-

rat geheiBen, wie IPE LT 443, aus rOmischer Zeit

und IV 212, der Ehreninschrift fur ein Mitglied der
frvvodog nt.Qi <PiX6£evov mrrayayyov xal'Agaror quid*
fadvy xai <P{lurtor na&Hptlaya&or ttai 0s6f*vtj<rter
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yeaftftazia. Als Schreiber ist auch der Beamte ijti

rtfs stvtcidoe zu fessen in anderen Vereinsinschrif-

ten aus Pantikapaion TPE II 29 B 28. 491 p. 292.

131, neben dem als Rechnungsfuhrer ein iizi xmv
X6y<ov steht (Wilheltn Beitrage [1909] 244). In
eiiier Inschrift aus der Nahe von Phanagoria da-

gegen (IPE IV 421 = IGR I 900), die als fur

das bosporanische Gebiet neue Vereinsbeamte den
vaxoQog und den loofidotioQ bringt, erscbeint neben
dem tegsvs der alte y. (Zeit Kotys 1

II., der 12310—131 n. Chr. ira Bosporos KCnig war).

Es scheint fast uberfltissig, zu bemerken, dafl

von den Schreibern der Thiasoi und anderen Kult-
genossenschaften ihrer rechtlichen Stellung nach
verschieden sind die ziemlich selten erwahnten
Schreiber im Sakralwesen, die den offentlich-

rechtlicben Charakter eigentlieher Kultusbeamten
tragen. So erscbeint in der Weihinschrift der
fQnf tBQaQzat von Thespiai, die vielleicht vom
beriihmten Tempel des Eros stammt (Bull. hell. 20
XIX [1895] 375 nr. 28 = Dittenberger Syll. 2

752) als Weihender auch der ygafi/naztoxag QiXaw
0qvvco. Der Beschlufi von Demetrias mit der
Tempelordnung fur das Orakel des Apollon Koro-
paios, gefunden am Pagasaischen Golfe (Athen.

Mitt. VII [1882] 69 = Dittenberger Syll. 2

790 = Michel Recueil 842), lebrt uns auch
den y. xov &eov kennen (Z. 21. 32. 46); beson-
ders interessant seine Z. 32ff. naher bezeichneten
Funktionen bei der Bestimmung cter Reihenfolge 30
derer, die das Orakel zu befragen wiinschen, und
die Verteilung der Orakel durch ihn (Z. 46ff.).

3. Der Gemeindeschreiber der romi-
schen Kaiserzeit erfordert, da die rOmische
Kaiserzeit in der Entwicklung Epocbe macht,
eine besondere Behandlung. Gut iiberblicken wir
die Verhaltnisse in Kleinasien, da hier fur eine

Reihe von Stadten, namentlich Ephesos, geniigend
Material aus alterer Zeit vorliegt, um zu zeigen,

was fiir Veranderungen mit der rSmischen Herr- 40
schaft und speziell mit dem Eintritt des Prinzi-

pates vorgenommen wurden, Bei der Einrichtung
der Provinz wurde zwar die demokratische Ver-

fassung uberall aufgehoben und durch eine timo-

kratische ersetzt — wir kennen das hauptsach-
lich von Sizilien, Makedonien, Achaia, Bithynien
und Syriert — , indem die aktive und passive

Wahlfahigkeit auf die Besitzenden beschrankt,

der besitzlosen Menge dagegen das Aktivbflrger-

recht entzogcn wurde. In alien nicht besonders 50
privilegierten Stadten ist zar Abhaltung einer

Volksversammlung die Erlaubnis des Statthalters

erforderlich. Die wichtigste Anderung aber be-

stand darin , daB nirgends mehr jeder beliebige
epitime Burger Antrage an die Volksversamm-
lung einbringen konnte, sondern daB dies durch
den vorsitzenden Beamten geschah (in Athen den
oToaxrjyog im to. axXa), der nach rOmischer Weise
allein das ius agendi cum populo hatte. Die
Folgen der timokratiscben Verfassung machten 60
sich geltend in der Bestellung des Rates, der
Einfuhrang einer neuen Behorde, des Bularchos
(Swoboda Griech. Volksbeschl. 198f.) und der
Buwetzung eines Censorenamtes (rj/u? rat, nur in
Ankyra in Galatien flovXoyt>d<poi geheifien). Der
Bat als ein jahrlich wechselnder, aus den Phylen
ganrablter oder erloster AusschuB erhielt sich,
besondera in d«r Provinz Asia, unverandert, in
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Milet , Ephesos und Kyzikos bis fiber die Zeit
der Antonine hinaus. Auch die Gemeindebehflrden
wurden von den Romern so belassen, wie sie in
hellenistischer Zeit bestanden hatten. Wir finden
nach wie vor Archonten, Strategen and zahlreiche-

Unterbeamte , wie y. • nach wie vor w&hlt die
Burgerschaft die Beamten bis in die spate Kaiser-
zeit hinein (Kuhn II 64ff. Marquardt Ronu
St.-V. 12 1881, 209f.). Im allgemeinen waren
die Gemeindeamter unbesoldet, also reine Ehren-
amter, die vielmehr als Xeixovoyiac vom Inhaber
Ausgaben erforderten und daher nur von den
wohlhabenderen Leuten bekleidet werden konnten.
Hier also ein starkes Hervortreten des timokrati-
scben und volliges Zuriickdrangen des demokrati-
schen Prinzips (s. Brandis o. Bd. II S. 1553f.).

Der Gemeindeschreiber heifit entweder y. xov

Stffiov oder y. zfjg jioXsag; auBerdem lebt die alte

Bezeichnung y. xfjg fiovXfjg xai rov dtjfiov oder
blofi y. fiovZifs xal Srjfiov fort. Neben dem y.

fiovlfe xai drjfiov kann, wie das auch schon in

fiiiberer Zeit der Fall war, noch ein besonderer
Gemeindeschreiber vorkommen. Ein bezeichnen-

des Beispiel aus der Ptolemaerzeit bieten In-

schriften aus Paphos auf Kypros, Dittenberger
OGIS 172, 5 findet sich der y. Tfjg HaiplcGv

ytohoyg; in nr. 166 ehrt die Stadt den Kallippos,

Sohn des Kallippos dig yQafi/zarevoavza zijg fiov-
l^g xai xov dtfpov . . . xov yQa/.ifiarea rrjg ji6Xea>$

(dafi so zu verbinden ist, hat gegen Newton
Dittenberger Anna. 3und4 gezeigt). Identisch

ist die Titulatur y. xijg fiovlijg xal xijg sxxXrjaiag,

die z. B. in Antiocheia in Persis vorkommt (Dit-

tenberger OGIS 233, 8; mehr Beispiele in

den Indices der Inschriftensammlungen). Neben-
her lauft der y. xijg flovXijg , auch 6 xfj fiovXf}

yoafifiaxevwv genannt, wie Dittenberger OGIS
728, 3. Dieser ist vom y. xov Srj/uov ver-

schieden, soil aber hier nicht weiter behandelt
werden (Menadier 78); doch sei beilaufig bin-

gewiesen auf die hervorragende Rolle des Rats-

schreibers in Kyzikos (Swoboda Griech. Volks-
beschl. 114), wo ubrigens zwei Schreiber zu unter-

scheiden sind, ein jahriger und ein Prytanien-

schreiber (Swoboda 190, 1). t)ber die Beamten
der Ratskollegien , besonders den y xijg fiovlfjg,

vgl. Oehler Art. BovXj o.Bd. Ill S. 1036. Zur
Terminologie im allgemeinen vgl. Viereck Sermo
Graecus etc., Gettinger Preisschrift 1888. Magie
De Romanorum iuris publici vocabulis solemnibus
in Graecum sermonera conversis (Leipzig 1905).

Hahn Rom und Romanismus im griechisch-rCmi-

schen Osten (Leipzig 1907), sowie die Indices, be-

sonders IGR vol. Ill p. 649. Fiir die staatsrecht-

liche Stellung des remischen Gemeindeschreibers
und der Strategen als der Vorstande der Burger-

schaft ist grundlegend die Arbeit von Menadier
Qua condicione Ephesii usi sint inde ab Asia in

formam provinciae redacta (Berlin 1880), vor allem
aber die weiter ausgreifenden Untersuchungen von
Swoboda Griech. Volksbeschl. (Leipzig 1890) be-

sonders S. 176ff. 179. 181. 197f. 206—212.
Das Bild der kleinasiatischen Manizipalvar-

fassung der Kaiserzeit ist fotgendes: der Gemeinde-
schreiber, y. xov Srjfiov, bildet mit den atQazrjyot

den Vorstand der Burgerschaft. In der uber-
wiegenden Mehrzahl der Falle sind ,diese Magi-
strate es allein, die an Rat mid Volk referieren,
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und jeder Antrag,. mochte er nun von wem immer
gestellt sein, muBte ihrer Prufung und Begut-
achtung unterworfen werden' (Swoboda 179).

Wahrend noch Th. Mommsen Osterr. Jahresh.

Ill (1900) 3 behauptete. die Strategen seien im
wesentlichen auf die Rechtspflege beschrankt ge-

wesen, die eigentliche Verwaltung dagegen, ins-

besondere die Einbringung der von der Bule und
der Ekklesia zu fassenden Beschlusse, habe in der

Hand des Schreibers gelegen , hatte SwobodalO
schon fruher nachgewiesen, da6 eine solche Tren-

nung der Funktionen nicht vorlag, sondern daB
der Vorsitz in Rat und Gemeindeversammlung
von den fruheren Ratsausschflssen {tiq6e6qoi) meist

auf die Magistrate ubergegangen war, und daB
diese das Recht der Antragstellung und Begut-
achtung gemeinsam besaBen und in einer Art
Synarchie ausiibten, im Vorsitz auch abwechselnd,

ohne daB der Grand des Wechsels ersichtlich ist.

Statt vieler ein Beispiel, das Praskript des Volks- 20 S. 1482f).

etaaycoysve stsayixoo \ vgl. auch die Inschrift von Teos:
Dittenberger Syll.a 523,4. Vielmehr kommt,
entsprechend dem tTberhandnehmen des Mediums
schon im hellenistischen Griechisch, gerade daa
Gegenteil vor, daB iptiq>i£ea$ai im Sinne von
£7zi\prfq>l&iv

}
abstimmen lassen* vorkommt, wie-

ubrigens schon Plat. Apol. 32 B, dann aber auch
in der erweiterten Bedeutung .Antrag stellen^

(Swoboda 180, 4).

Das Recht der Antragstellung war zwar den
einzelnen Bflrgern nicht entzogen, wurde aber in
ganz anderer Weise ausgeiibt, als fruher, da der
Antragsteller nicht mehr die Befugnis hatte, seine
Vorschlage persSnlich vor dem Volke zu begrunden
und zu vertreten, sondern das Recht der Verhand-
lung mit Bule und Demos ausschliefilich auf die
Magistrate beschrankt war (Swoboda 182; die
Falle von Antragstellung durch Private bei Swo-
boda 201ff.; vgl. auch Art. /Vdi/^ o. Bd. VII

beschlusses der Ephesier zu Ehren des Kaisers

Antoninus Pius, den Mommsen a. a. 0. heraus-

gegeben und kommentiert hat. "ES]o£ev r&v
TZQcofzatv] xijg 'Aoiag xal d[ig] vEO)x6ga)v xai

(pifXooeJfidoxcov 'Eyeolmv xf\[t] fiovXrjt xai rat (sic)

d^fioofi] jrepi <x>v £veq?6.vio[sv] Aovxtog KsQQSinog
[Aovjxiov viog OvXztvta II[aZxog] quXooefiaOTog,

axo&e[dEt]yfisvog ygafi/narev[g xov] $r}piov
y Tiaqov-

xtov zfov] yQafifiazeatg xov drjffiov] JlojtXiov Kag-

Die hohe Bedeutung, die das Amt des Ge-
meindeschreibers in der Kaiserzeit erlangt hat,,

ergibt sich daraus, daB er fast iiberall in den
Praskripten als eponymer Beamter erscbeint, bald
mit, bald ohne die Strategen, ferner daraus, daft

man bew&hrte Schreiber wiederholt wahlt; daher
die haufige Bezeichnung der Iteration mit xo f¥

.

Es genfige ein Beispiel aus Tarsos in Kilikien,

Bull. hell. VII (1883) 325 nr. 54 (= IGR I
mdlov'EsilylQovoq!] (pdooefidozov xalxmv axg[a- 30 883 , wahrscheinlich aus der Zeit des Septimius
zrjyoJv] xfjg jzoXscog tpiXooefidozfaiv] . . . ded*6x$ai. Q««*—"- "--^ ^ n„\. »ri_j — — ».... _.-. —

*

Dieser BeschluB verpflichtet den jeweiligen Ge-
meindeschreiber [xov ixdojzozs duzodsdeiyfiivov

yoa[fi}iaxm xov Stf/nov], alljahrlich den Geburts-
tag des neuen Kaisers durch ein Volksfest feiern

zu lassen und jedem Burger aus der Gemeinde-
kasse und zwar dem Budgetposten elg zag v^vaiag

(Z. 30. 52) eine Festgabe von einem Denar zu
schenken. Diese von der Burgerschaft beschlossene

Severus und CaTacalla) : 'Em yga/ifiaxiojv zoiv negt
Necova xo ft xai Aovxtov xo ft xal 'AX^avdoov
xo §i xal MvQayevrjv to

fi'
ol avxoi yoaufiazetg

xtjv oxaxiaiva ix xiov ISitov xxX. Die Iterations

-

bezeichnung findet sich auch ausgeschrieben, z. BT

in einer Inschrift aus Palmyra in Syrien, IGR
I 1054 ygaftftazia ysvofievov xo devrsQov imStj^ioi

Seov 'ASniavov (130 oder 129 n. Chr.).

Ganz besonders oft begegnet uns der y. als-

Spende von dauerndem Charakter bedarf der Be- 40 eponymer Gemeindeschreiber auf kleinasiatischen
statigung durch den Statthalter, die Z. 42ff. ge-
geben ist Wie hier von der Tatigkeit des y. das
bekannte neoi wr evstpdviaev gebraucht ist, so

steht Z. 33 und sehr oft in anderen Urkunden slot]-

yEiaftai fiir das Einbringen des Antrags, So zeigt
die Urkunde aus Ephesos bei Hicks Anc. Greek
Inscr. Brit Mus. HI 482 {= Dittenberger
Syll. 2 656) wahrscheinlich vom J. 160 n. Chr.
den y. als Antragsteller {dor^y^oaxo oder darj-

Mtinzen der Kaiserzeit, vgl. Imhoof-Blumer
Kleinatiatische Miinzen (Wien 1901/2). Die Munzen
aus Ephesos S. 55 nr. 46 (Taf. II 18). 47. 56. 57
u. a. stammen samtlich aus dem Beginne der
Kaiserzeit und nennen meist je zwei Beamten-
namen, wobei y. oder aQxtsoevg oder do/isoevg

y. vor dem ersten Namen steht. Schon Imhoof-
Blumer hat darauf hingewiesen, dati die Trager
der ersten Namen offenbar mehrere Jahre hinter-

ystxai), die Strategen als emxprjfpiaavxsg. M omm - 50 einander ihres Amtes walteten, wahrend die zweiten
sen a. a. O. S. 2 Anm. 2 iibersetzt ixey>rj<pioav

de ol oxoazijyol xrjg noXscag qcuXoodfiaotoi falsch
mit ,die Strategen stimmen bei', statt ,sie leiteten

die Abstimmung' (fiihrten also den Vorsitz). Es
liegt durchaus keine Veranlassung vor, hier fur
lszt\pr\fpi^iv eine andere Bedeutung anzunehmen,
als das Wort in den attischen Psephismen (vgl.

bes. die Formel x&v xgoedocov biEtffi<pi&v 6 Seiva)
und auch auBerhalb Attikas zu alien Zeiten ge- „„„..„„ ..... „-u
habt hat. Fiir aufierattische Verhaltnisse ver- 60 der Kaiserzeit mit eponymen y. sind aus Magnesia
weise ich nur auf eine Inschrift von Mylasa CIG a. M. Imhoof S. 80f. nr. 29—32, aus Neapolis
2691c. d. e (Dittenberger Syll. 2 95) (367/6 in Ionien S. 91 nr. 1. 3, aus Mylasa in Karien
v.^ Chr.) Z. 13 bzaqag inotyaavro xeQi xovxow S. 144 Taf. V 23, aus Neapolis in Karien S. 148
fiijxe TiQoxf&ivat sxt xaga xavxa ftijdiva ftr/ze nr. 2 (mit interessanter Ligatur fiir yQfafiftazewg)
eniytjfpiZeiv (vgl. auch Z. 28f. 48f.) und auf z6 fi- nr. 4 und 5 sind Munzen dea Gordianus
die Inschrift von Amorgos, Dittenberger Syll. 3 (233—244), gepragt vom y. M. Aurelios Kandidos,
511, 43S. (nicht nach der Mitte des 4. Jhdts.) der nnter Trebomns Gallns nnd VolTwianus (251
fiffdi jzQvravig jiQOTt&£ra> fttjdi £jityjt]<f>t£ezai ftrj&i —253) als y. to if eine Homonoiamonze von Nea-

Namen wechselten. Alle diese Beamten waren
ohne Zweifel y. (Imhoof S. 58); wenn damit noch
aQxtegevg verbunden ist, so ist nicht, wie Im-
hoof wegen nr. 46 o. a. annahm, das Schreiber-

amt hin und wieder dem Oberpriester iibertragen -

f

denn es bezeichnet aoyuoevg kein Amt, sondern
ist lediglich Ehrentitel. Den Titel des an zweiter

Stelle genannten Beamten der ephesischen Munzen
kennen wir nicht. Weitere kleinasiatische Munzen
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polls und Harpasa pr&gt (Imhoof S, 149). Weitere schreiber (slaijpjoaftivov tov yoafiftarsoig ifjs pov-
Seispiele bieten Munzen von Kilbis (unsicher S. 175 Xtjg), wahrend der BeschluB gefaBt ist frvdpov
m\2), Mastaiira(S. 177 nr. 2 und ImhoofLydische fiovXijs xal exxXyoiag dyoftivys.
Stadtmttnzen S. 97 nr. 7), Nysa (S, 178 nr. 3 Urn Irrtumer zu verhuten, sei noch erw&hnt,
nnd Lydische Stadtmttnzen S. 110), Philadelpheia dafi die in Kleinasien mehrfach vorkommenden
in Lydien (S. 179 nr. 2). 0ber y. auf anderen y. von yeQovoCai mit dem Rate in keinerlei Be-
lydischen Mfinzen, vgl.Imhoot'-Blnmer Lydische ziehung stehen ; denn diese ysgovotat, auch ysgatot
Stadtmunzen (1897) S. 63, iiber Dioshieron mit genannt, sind, wie schon Mommsen R. G. V326
dem y, Corbulo Pick Ztschr. f. Numism. XVII gezeigt hat, lediglich freie Verbande alterer Burger
<1890) 181. Auf Munzen von Hypaipa (Lydische lOohne jeden politischen Charakter (vgl. Art. Geru-
Stadtmtinz. S. 79ff. nr. 8—10) gestattet das Mono- si a).

.Krannn rP ebenSoWohl die Anftaag K(a^. ^^SSf^I^T^'ftnt
zsvgj als 7ig(vxavig). tTber die y. der Mvinzen rOmischer Zeit in Herakleia-Perinthos (Thrakien)
von Tralleis s. Lydische Stadtmtinzen S. 177 sich auszeichnenden M. Aurel. Tbemistokles lizm-
nr. 34. 35 (Zeit des Pius). 36. 38. 40—45 und xov (= equitem Romanum), ygapifxaxEa ptovov (vgl.

Kleinasiat Munzen 1871 nr. 3. 4. 6—8. Ganz o. S. 1751 die Miinze von Traianopolis), 'Eyeoioov
vereinzelt ist die Legende *AXe£avdgog $do ygafa- a (= primum Bphesiorum) , Amdgxvv un^ die

fiatEvg) a TQaiavojzoXeu&v auf dem Revers einer von Hicks Journ. Hell. Stud. X (1889) 76 n. 28
Munze des Gordianus aus Traianopolis in Plirygien 20 publizierte, von C a gnat IGR III 680 nach dem
bei Imhoof Kleinasiat. Munzen S. 302, das ich Schedenapparat des Osterr.-arch. Instituts berich-

y. iiovqq lese, wie es.auch inschriftlich vorkommt tigte Inschrift aus Patara in Lykien aus der Zeit
{s. u.). MSglich ist audi die Auflosung ag&xog, des Tiberius fur einen Prytanen yga^axsvoavxa
wie neben ausgescbriebenem agx™* ng&xog steht [povjov xafxd xjlijaiv xal rag rgetg dgxag ag-
agx^iv a, auch Ofter o.q%cqv a xo ft. Stellen- %avza iv hi eviavxqi (pdabo&yg, wo C a gnat
verzeichnis bei Imhoof-Blumer Zur griech. n. xaxa xXijotv, ex iussu, statt des stil- und sprach-
rmn. Mtlnzkunde (Genf 1908) 301. widrigen xaftgotg djvoiv von Hicks richtig er-

Bei der Datierung begegnen wir den mannig- ganzt hat, auch wohl fiovov statt [Avxijcov des
faltigsten Formen und Kombinationen. Es ge- Schedenapparates , da es sich hier nicht uro das
nugen zwei Beispiele , ein fragmentiertes Ehren- 30 xotvov r<5v Avxlojv handelt, das keine sigvxdvstg
dekret aus Gerasa in Arabien, IGR III 1376 yom hat sondern om die Gemeinde Patara. Die xgeZg

J. 98 n. Chr., datiert nach der aktischen Ara, o.qxo.1 sind, wie sich aus Z. 4 ergibt, das Amt
flinem jroosdQog, einem dsxdjzQOitog^ den aoxovreg des tegevg, Ttqvravig und y.

und dem y., und erne Ephebenliste aus Kios in Fur die Zahigkeit, mit der noch in der Kaiser-
Bithynien, Athen. Mitt. XXIV (1899) 415 nr. 14 zeit die Einrichtungen der hellenistischen Zeit

(= IGR HI 24), datiert nach dem regierenden festgehalten wurden, obgleich die Stellung der
Kaiser (11. Jahr des Traianus = 106/7 n. Chr.), Beamten eine wesentlich veranderte war, ist be-
den fiinf o%Q<xir)yoi rr}g jroXeag und dem Schreiber zeichnend der Volksbeschlufi von Chersonesos bei
Sokrates, Sohn des Sokrates. Besonders beliebt Latyschew IPE I nr. 185 (= Dittepberger
ist die Datierung nach dem Proconsul {dvMnazog) 40 Syll. 1 252), datiert nach dem paodsvg (rex saeri-
und dem Gemeindeschreiber, z. B. in ephesischen ficidus) , dem aQoeuovfiv&v und dem y, , aus
Inschriften, Osterr. Jahresh. Beibl. I 76. 78. II der Zeit des Mithradates VI. Eupator (zwischen
44. 50. 74. Ill 86. V 66. VII 42. 44. 115—106 v. Chr.), verglichen mit der fragmen-

Bei der hohen Wertschatzung des Amtes ist tierten Inschrift aus der rOmischen Kaiserzeit
es begreiflich, dafi zumal in den Ehreninschrif- Latyschew nr. 190, die noch nach dem fiaodsvg,
ten, die sich in der Aufzahlung der bekleideten dem yQafiftajevotv und dem isQsvg datiert ist.

Amter ergehen , oft das des Gemeindeschreibers YVegen der Besonderheit der sprachlichen Formu-
erscheint, meist mit. einem ehrenden Zusatz; vgl. lierung erwahne ich die Inschrift von Tyras in
z. B. die Inschriften aus Prusias in Bithynien, Pontes bei Latyschew I nr, 2 Z. 15 (Zeit des
IGR III 64 und 69 mit bloBem ygafiptaTevaavza, 50 Commodus, 181 n. Chr.) to r« ipiq<pto~ttaTs?.sii»~

<55 y, evvofxag , 67 y. sxtevcos , 68 y. Smotfficog, &sv vjio rov ygaftfifatecog] rrjg noXsoyg OvclXeqiov
1422 y.vofiincog, ferner die Inschrift aus Oinoanda 'Povtpov do&rjvat xrlr, vgl. die Bestatigung Z~ 32
in Lykien 493 y. rijg xarQtdog tpdoreifioig. OvaXigtog

c
Pov<pog ygafi/^ajevg ETtldmoa to iprj-

Vor allera ist naturlich nOtig, dafi der y, die (piopa. Bei Qdvyg 'Aya&ov dgxiyQafxfiaxevg
griechische Sprache vOllig beherrsche. Von diesem in einer Inschrift aus Pantikapaion (Kertsch) bei
Gesichtspunkte aus ist es gewifi bemerkenswert, Latyschew DPE II nr. 29 A 17 (= Boeckh
claB im Praskript des Steuertarifs von Palmyra, Ges. Kl. Schr. VI 462 = Le Bas HI 1576)
einem Ratsbeschlofi vom J. 137 n. Chr. (Bull. hell. handelt es sich offenbar nicht urn ein neues Amt,
VI (1882) 439 = IGR III 1056), neben Lenten sondern wie in andern Fallen, wo dem Beamten-
mit lauter palmyrenischen Namen einzig der 60 namen ag%i vorgesetzt ist. lediglich um eine Titel-
Schreiber einen griechischen Namen tragt. Er erhOhung; vgl. B 34 Meveoxgaxo? [{?] ygafifta-
mhrthier den vollen Titel y. povXijg nai dijfiov, xevg; vgl. auch o. II A 2 (S. 1744).
obgleich der BeschluB nach Z. 1 ein doypa povXijg 4. Der Bundesschreiber des lykischen
18t; VgL auch Z. 4 fiovXijg voftiftov ayofievye. Das Bun des (jgafiftaxevg Avxlt&v xov xotvov). Die
umgekehrte Verhfiltnis in einem Gemeindebeschluri in Kleinasien oft genannten xotvd sind entweder
von Sidyma in Lykien bei Benndorf-Niemann 1. die von Augustus geschaflfenen Landtage, die
Rosen in Lykien 71 nr. 50 (IGR HI 582), datiert aber keineu poUtischen Charakter mehr haben,
nach dem oQiugevg- Antragsteller ist der Rats- sondern fast lediglich zur j&hrlichen Fe«tfeier fur

den regierenden Kaiser zusammenkommen (Momffi-

sen R. G. V 318), oder 2. innerhalb einer Pro-

vina kleinere Festgenossenschaften, die sich um
ein gemeinsames Heiligtum sammem und zur

Festfeier der gemeinsamen Gottheit zusammen-

treten, in der Kaiserzeit unter dgxtegetg (Bran-

dis o. Bd n S. 477, 27ff.), oder 3. eigentliche

staatliche Bttnde, so zb xoivov rear MaxeSovcov

und Avxicov to xotvov, uber dessen Organisation

uns zahlreiche Inschriften unterrichten.

Eine Inschrift aus Oinoanda aus der Zeit

TraiansIGRIII487, 10 {= Heberdey-Kalinka
Wien. Denkschr. XLV (1897) 47 nr. 62) nennt

G. Iulios Demosthenes ysvofisvov dgxtsQ^a Tc5v

[2sfiaoJTCov xal ygafifxaxsa Av[xi(ov] tov xotvov.

Wie hier, so werden wir noch oft den Provinzial-

oder Bundespriester {a.Qxt£Q£v$ r<5v Hsfiaataiv) zu-

gleich als Bundesschreiber (y. tov xoivov) linden.

)er ag%i£Q£vg t&v ^s^aarojv ist aber mit dem

Hauptamtes zum Aatdgx^s erhoben worden oder

es hatten ihn , da auch diese MOglichkeit offen

gelassen ist, seine Mitbtirger als angesehenen Be-

amten ausgezeicb.net? Die Beantwortung dieser

Frage ist fdr die Bestimmung der Natur der

Lykiarchie und damit indirekt des lykischen

Bundesschreibers nicht gleichgultig. Darum sei

noch erwahnt, dafi auch fur Agypten Belege vor-

liegen, dafi ein dgx^QEvg (doch wohl ein geweseneiv

10 den Titel weiter fuhrender) auch staatliche Amter
bekleidet, z. B. das Amt des fiaodtxog y. und das

des oxQazrjyog in verschiedenen Nomen Agyptens

nach Inschriften bei Seymour de Ricci Arch,

f. Papyrusforsch. H 567 nr. 131 ; vgl. II 444 nr. 66

und die von Otto Priester u. Tempel im helleni-

stischen Agypten II (1908) 347 nachgetragene

Inschrift -des 2. Jhdts. n. Chr. aus Pachnemunis,

Journ. hell. stud. XXIV (1904) 6. In diesen Fallen

kann es sich aber sicher nicht um gleichzeitige

Avxtdgyn; identisch, wie schon Th. Mommsen20Fiihrung der zivilen Amter mit dem Oberpriester-

Osterr. Jahresh. Ill (1900) 7 gegen Heberdey
Opramoas (1897) 59 gezeigt hat. Ihm hat

Fougeres, der noch in De Lyciorum communi

(1898) 86 andeTer Meinung war, ebenfalls zuge-

stimmt in ,Encore le Lyciarque et Tarchi^reus

des Augustes', Melanges Perrot (1902) 103—108.

Das Analogon zu dieser Identification des Bundes-

priesters mit dem Avxidg%r}g bietet, wie schon

Mommsen 8 andeutete, dieldentitat derBundes-

amt handehi, da die Inhaber zar Zeit der Full-

rung der zivilen Amter nicht in Alexandria, dem
Sitze des ao/t^ev?, gewesen sein konnen (Otto

190, 3). Ob "aber Kumulation tiberhaupt undenk-

bar sei, wagt Otto II 189 mit Recht nicht so

bestimmt zu behaupten, wie Preisigke Stadt.

Beamtenwesen im rom. Agypten (1903) 42. Es
darf auch erinnert werden an die dgxttQstg rfjg

v4\oov oder tq5v xata xr\v vr\oov legcov oder xdv

priestertlimer der Provinz Asia mit der Asiarchie, 30 xata tfyv vijoov auf Kypros in der PtolemaerzeitT

die zwar von B r an di s o. Bd. II S. 1564ff. bestritten,

aber meines Erachtens nicht erschuttert ist, wie

denn auch Dittenberger OGIS II p. 187f.

geneigt ist, ihr beizustimmen. Aber mag auch,

besondeTs seit der Kritik von Brandis, die Iden-

titat des Aoidgxys und des dgx^gevg Aoiag nicht

iiber alien Zweifel erhaben sein, so ist doch die

Identification des Avxtdgx^g und des dgxwgsvg xwv

IsfiaoTolv als lykischen Bundespriesters unzweifel-

die alle hohe Wiirdentrager , ovyyevsTg xov flaat-

Xiwg oder oTgattjyol oder vavagxoi sind (s. Bran-
dis 0. Bd. II S. 4711).

FQr den Avxidgx*) 1? bezw. dgxiegevg rtov 2efia-

otojv Avxioyv xov xoivov ist die gleichzeitige

Fuhrung des Schreiberamtes des lykischen Bundes

gesichert duTch den klaren Wortlaut einer ganzen

Anzahl von Inschriften, die ihn nennen dgxiegea

xav Zefiaoxcov , tov 8s avxbv xal ygafi/^axm

haft richtig. Weitere Belege fur das Zusammen- 40 Avxtcov xov xotvov
;
vgl. die Inschriften aus Tel-

fallen des . . dgxvs mit dem dgx^^vg bei Cumont ™"^« TaT? T1T -^Q RW™» sftfi a,1R <^m T,Rtnon

Hwrdemc, Rev.' d. et. gr. XIV (1901) 138-141
und Th. Mommsen S.-Ber. Akad. Berl. 1901, 281

Die Analogic zwischen Lykiarchie und Asi-

archie lafit sich weiter spinnen. Wie der Avxi-

doyrig zugleich Schreiber des lykischen Bundes

ist] so kann auch der 'Aoidgxns gleichzeitig als

Gemeindeschreiber (y. xov Sr^iov) amten (vgl. fur

Ephesos Anc. Greek Inscr. Brit. Mus. nr. 500

messos IGR III 539, Sidyma 586, aus dem Letoon

zwischen Xanthos und Pydnai 603, aus Patara

670—673. Auch der bekannte Opramoas, Sohn

des Apollonios, aus Rhodiapolis, dessen Inschrif-

ten nunmehr auch IGR III 739 (S. 265-299)
abgedruckt sind, war im J. 136 n. Chr. appo
gsvg xdiv Eefiaox&v und y. Avxlatv xov xoivov

nach IGR III n. 679 aus Tlos (= Le Bas III 1266,

wo die Inschrift falschlich Patara zugewiesen ist,

wnyioauivov xov belvog doidg/ov xal ygaftfiaxsog 50 wie wieder von Cagnat IGR III 679); vgl.
v*y ~r , , n *' , ._ V„..i. ._ — Heberdey Opramoas (1897) 70 und besonders

Th. Mommsen Osterr. Jahresh. Ill (1900) 61,

wo die Titel des Opramoas aufgezahlt sind. Im
grofien Bundesbeschlufi (Opramoas nr. 30 Kol. VIH)
heifit er und zwar wiederholt 6 yeyovwg dgx^Q^vs
tcov Sefiaozaiv, 6 Sk avxbg xai ygafifiaxEvg Avxi(OV

xov xotvov, aber auch Avxidgxis'i jedoch sind nie

Bundespriestertum und Lykiarchie kumuliert; also

sind sie, da hier ein so wichtiges hohes Amt nicht

rov Stjfiov; auch der Gemeindeschreiber von

Magnesia a. M. dgx^Q^i *<" ygapftaxevg (xov

brjptovj in Inschr. v. Magn. 187 [Zeit des Marc

Anrel 162 n. Chr.], ist zugleich 'Aotdgxrjg). Daraus,

dafi der Asiarches gleichzeitig ein ziviles Amt
bekleiden kann, schUefie ich, dafi das sog. Amt
des Asiarches in diesem Falle mehr titularer Natur,

das eigentliche Amt das des Gemeindeschreibers

Die von Brandis o. Bd. II S. 1566gewesen sei. _«, »«« ^i»±iuio v. *->**. **. ^. ^^^.^ — , D --

hieraus fur die Natur der Asiarchie gezogenen 60 mit Stillschweigen ubergangen werden durfte,

rmag ich nicht zu teilen; seine Auf- identisch, wie Mommsen gezeigt hat. Die gleicheSchliisse vermag
fassung (S. 1574), dafi die Asiarchie gewisser-

mafien im Nebenamt gefuhrt wurde, dafi sie eine

Wftrde sei, zu der das Haaptamt an sich den

Inhaber erhob oder womit die Mitbiirger ange-

sehene Beamte auszeichneten und ehrten, ist un-

richtig. Sollte man wirklich im vorliegenden

Falle annehmen, der y. xov dypov sei wegen dieses

Fornmlierung ysyovfiojg dgxi£e^s [xwv] 2[efi]a--

ctcSv xai ygafifiaxevg Avxiotv zeigt das in Kyanai

gefundene Ehrendekret von Myra for Iason, Sohn

des Neikostratos (Serta Harteliana [1896] 1 =
IGR m nr. 704 II A 6).

Dafi in dem Ehrendekret aus Tennessos (minor)

bei Oinoanda IGR 495, wo der Geehrte, rdtoc



Aoiiwioc, bezeichnet ist als fyyovos (= Hxyovog)
xcd OTQttTtjy&v xal OQXtq>vl&MG0v xal ygafi /* a -

ts[wv] xov eftvovg x[a]l Avxiagx&v agfa-
rjevodvzwv xov s&vovg , ebenfalls der y. Avxiwv
Toi? xoivov gemeint ist, beweisen u. a. die In-
schriften aus Lydai IGR III 524 (= Hicks
Journ. hell. stud. X (1889) 68 nr. 20) dgxiega-
zevoavza zwv 2e§aozwv xal ygafifiazevoavza
Avxicov xov sftvovq (vgl. nr. 526 to xoivbv
Avxicov ethos) und nr. 527 (= Hicks a. a. 0. 10
p. 66 im 18) ygzisgaxevxdxa zojv £efiaoxwv f.v x<p
Avxicov eftvsi xal yEygafifiazsvxdza xal rjg%iq)vXa-
xrjxoza [Avxicov] xov xoivov; vgl. auch nr. 493
aus Oinoanda ftir rdiav Aixiwiov 0g6vzwva ...

'

ygapfiaxsvoavza Avxiwv xov xoivov . . . xal isga-
odfiEvov zwv Znfiaartdv ftt-za xyg xgaziozt}g avxov
ywaixog Aixtwiag QXafiiltyg. Mcht anders auf-
zufassen ist in der Inschrift fur Q. Veranius Iason
aus Sidyma (Benndorf-Niemann Reisen in
Lykien p. 65 nr. 35 = IGE III 589) dgx^Q^vaavra 20
zwv Sefiaozfmv xal ygafifiaxevojavza xal isga-
revoavra xal dgfatqivXaxtfoavxa zip Bvet x]ai
TtQBafavoavza xzL mit gesicherten Erganzungen.
Eine eigenartige Verbindung weist auf eine Ehren-
mschrift aus Xanthos fur M. Aur. Euelthon
(Benndorf-Niemann p. 93 nr.77=IGR III 621)
hgaadftevov zqi edrsi xal zwv 2s§aazwv fisza sm-
dooswv, ygaptftazsvaarta xxL , von C a gnat mit
Fougeres De Lyciornm communi 106, 4 erklart
als provineialis sacerdos Augustorum sub flamine 30
turn donativis. Besonders bezeichnend scheint
mir bier und in der Inschriffc aus Lydai nr. 527
Tqi etiru, das deutlich sagt, daB der Provinzial-
pnester nicht mehr blofi fur den Kaiserkultus
bestellt ist, sondern auf dem gesamten Kultgebiet
die Oberaufsicht hat, me der Pontifex maximus
in Rom, worauf schon Mommsen R. G. V 321, 2
Terwiesen hat. Die etwas freiere Benennung Bvos
statt der strengeren xoivov finden wir auch beim
Schreiber in einer unpublizierten Inschrift von 40
Xanthos aus dem Schedenapparat des Osterr.
arch. Inst., nunmehr IGR 628 $gxagarevx6[xo]g
[xoiv 2eft]aoz(5v xal ysygafifiazevxoxog ev t$
zftvei (Zeit des Hadrian) und einer Inschrift aus
Gagai

;

IGR III 746 (= Le Bas III 1338) ygapi-
[fiaxevoavra Avxiwv] xtp e&vsi. DaB in all den
angefuhrten^ Ehrendekreten in den Wendungen
aoyiegia xoiv Ze^aazwv xal ygafifxazsa Avxiwv
zoy etivovg und dgxisgrn zwv Ztfaozwv , xov de
avxbv xal ygajifiaxea Avxiwv xov xoivov die Worte 50
Avxiwv xovZftvovq bezw. Avxicov xov xoivov auch
mit dgxtegm zwv He§aozwv zu verbinden sind,
dafi also der lykische a^yjeQsvg xoiv Ze^aaxaJv
provinzialer, nicht lokaler Oberpriester war, hat
ganz richtig bereits Brand is o. Bd. II S. 473f.
bemerkt. Dafi diesem Bundesschreiber, als der
stets der Btmdespriester fungierte, ein Unter-
schreiber, vTtoygafifiazsvg, beigegeben war, bezeugt
eine Inschrift aus Kadyanda bei Cousin-Diehl
Bull. hell. X (1886) 51 (= IGR III 515): Avxiwv 60
to xoivov ereiftrjoev Meidayeov d' KaSvav-
4sa, xov E^iovza vizoyQapttazia Avxiwv zov xoivov;

a °^®res DeLyciorum communi (1898) 112.
i*.

. 1. Das griechische Pestland.
ai^P^rta- Der Schreiber eines Kollegmms

Ton drA Gmneindeephoren wird erwahnt in dem

<P»ter angebrachten Ziwate zom Ehrendekret von

r^afifiaweis 1756

Amyklai, Dittenberger Syll.2 451 (^ Miche
Recueil 182) Z. 17 fur die dortigen Ephoren vom
Jahre des eponymen Patronomos Nikeas (1. oder
2. Jhdt. v, Chr.): sxaivsoai db xal xbv ygauuaxn
avzcSv Kalhxkrj.

'

b) In einem unpublizierten Beschlufi der
Messenier fur den y. %mv avvsdgwv Aristote-
les fur seine Verdienste bei der Einhebnng der
von den Eomern angeordneten dxxwpoXoc; cia-wood,
einer Steuer von 8 Obolen auf eine Mine von
70 Drachmen, stent folgende ftir die Tatig-
keit dieses

^
Schreibers charakteristische Stelle

:

SMfteXsiav snoirjoaxo zov ndvxag zovg xdg noXio;
XeiQtopohs elq to iftqravss dvaygdipeo&ai etg roixov
e^r afxsQag vizb xwv %eioi£6vz(»v xt rag Ttohog.
Besonders bezeichnend ist die Bestimmung, die
Aufzeichnung sei erfolgt he djusgag, noch am
gleichenTage; anderwarts avzixa fidXa oder ahn-
hches; vgl. oben S. 1734. Wilhelm Congres
dAthenes 1905, 278 und Beifcrage (1909) 265.
Dieser y. xoiv owsdgwv ist der Ratsschreiber, wie
in der Mysterieninschrift von Andania vom J. 91
v. Chr. (L'eBas-Foucart II 326a = Ditten-
berger Syll.2 653) Z. 1. 134, wo ihn schon
bauppe richtig auffaBte (Swoboda Gr. Volks-
beschl, 147f.); denn ovvedgoi, ovvedgtov, ursprttng-
hch wohl nur bei Biinden gebrauchlich, ist spater,
besonders aeit dem 2. Jhdt. v. Chr., eine sehr
verbreitete Bezeichnung fur den Rat (Swoboda
307). In Andania vereidigt der Ratsschreiber diem die Mysterien Eingeweihten , xovg ycvrj&ivzas
iegovg 6gxt£dzw uiagaxgfjpa xbv ogxov xbv
vjroysyga^ivov (Z. 1), ebenso die vom Volke se-
wahlten texa (Z. 134).

c) Olympi a liefert das meines Wissens aiteste
Beispiel ernes Schreibers, Inschr. v. Olympia 2, 8
xal nazQiag 6 ygo<pi-vg zavfrjd xa ndoxoi, [at
zjiv [aCJtxsoi. Ich fasse in dieser vielbehandelten
Inschrift (Literatur bei R oh I IGA p. 39 nr. 112),
abweichend von Kirehhof f , nach dem Vorschlaee
yon BlaB Gr. Dial.-Inschr. I S. 310 nr. 1152 und in
Ubereinstimmung mit Dittenberger und Pur-
gold naxgiag als Eigenname. Darnach ist Patrias
ein Nichtbiirger, der in Elis Schreiberdienste tut
und dem fur seme Person, seine Familie und seine
Habe derselbe Rechtsschutz gewahrt wird, den
dl^ Burger genieBen. Zeit der Inschrift vor 580
v. Chr., well darin bloB ein Hellanodike erscheint.
Die ehsche Form yoorpevg (s. o. S. 1709) ent-
spncht dem Verbum ygotpwv 272, 3, wahrend das
Substantiv auch in alteren Urkunden to ygdyog,
za ygaqpea heifit. Erwahnung verdient auch der
y. des Kultpersonals, der hnmer nur in der Ein-
zahl vorkommt (Inschr. v. Olympia nr. 59, 13 u. o ;

s. Dittenberger-Purgold S. 1391 und Index
S. 835). Da, wie Dittenberger-Purgold 195f.
beobachtet haben, seit dem 2. Jhdt. n. Chr.
olympische Hierodulen, d. h. Sklaven des olympi-
schen Zeus, in Stellen eindringen, die bis dahin
von freien Eleern besetzt waren, z. B. als ajiov-
davlai, ixtoxovdoeztjoTai, £vZevg, so darf es nicht
verwundem, im Verzeiehnis des Kultpersonals der
247. 01. (209-213 n. Chr.) auch einem Sklaven
des Zeus als Schreiber za begegnen, Inschr. v.
Olympia 110, 27 ygaftfrnzevs • 'AnoXXwvtog Jtog.
Die olympischea Ehreninschriften rOmischer Zeit,
wie nr. 433 (nach 105 n. Chr.), nr, 468 (2. oder
3. Jhdt. n. Chr.) weiflen uichts Besonderes auf;

1757 rgafifiareig rQccfiftaveTg 1758

auBer dafi 468, 5 noch yga^taxioavza steht, wall-

rend 460, 3 von den Herausgebern ygafifftatev-

cavta Tf}s jidXeaJg erganzt ist; vgl. auch Ger-
lach Griech. Ehreninschriften (Halle 1908) 62.

d) Achaia und der Achaische Bund. An
der Spitze des Achaischen Bundes (s. o. Bd. I

S. 165ff.) standen in den ersten 25 Jahren (280

-255) zwei czgazyyot nebst einem Bundesschreiber,

(Polyb. n 43, 1. 2. Strab. Ill 385), nach-

gfinzt hat: ^ fiojvlrj tfjg XafuzgozdfxTjg Mavxiveiag
zov ygafi.fj.az3a ro]v avvedgiov , so mufi , wie be-

reits Oehler richtig bemerkt hat, hier owedgiov
den geschaftsfuhrenden Ratsausschufi bezeichnen,

so dafi der y. zov avvsSgiov dem attischen jah-

rigen xazd ngvzavdixv y. entsprechen wtirde.

e) Boiotia. In boiotischen Inschriften
T
datiert

nach dem lokalen oder dem Bundesarchon , den
lokalen Polemarchoi und dem Schreiber, bezeich-y., % ...

her ein Strategos mit einem Hipparchos, einem 10 net mit ygafifiaziddovzog oder yga/n^azsvovzog xov

Nauarchos, einem y. und zehn Damiorgen (T 5 p f- Setvog, ist dieser Schreiber speziell der Schreiber

fer o. Bd. I S. 168, 20ff.), die wohl samt- der drei stadtischen jahrigen Tiolefiagxot (s. d.

lich von der Bundesversammlung gewahlt waren

(Polyb. IV 37, 1. 82, 6. Plut. Aral 41). GewOhn-

lich
*
sind , wie beim Aitolischen Bunde , die Ur-

kunden der einzelnen Stadte nach dem Strategen

datiert, doch auch nach dem Bundesschreiber, so

Collitz 1614a 4 (= Dittenberger Syll.2 468)

£kl yga](fi)fmzsog xoTg 'A%aiotg Me(v)[avdgid]a.

Die Behauptung Friiherer, wie Dubois Les ligues20nos IG YII 3174—3180 (= Collitz 483—486),
^tolienneetacheenne (Paris 1884) 165, der Schreiber Hyettos IG YII 2809—2832 (— Collitz 528

und Busolt Gr. Staatsalt.2 345, 345, 7^ w ie

sich aus der vollen Formel, z. B. IG VH 3174.
3175. 3180. 3179 (= Collitz 485) ergibt nols-

liagyiovzom (drei Namen) ygaiiffiJariSovrog (sic)

zvg nolzfidgxvg Aaixgaxidao 'AizoXXwvidao. Dieser

Schreiber erscheint hauptsachlich in den zahl-

reichen boiotischen Rekrutenlisten aus Orchome-

tacheenne (Paris 1884)1

sei nur zur Zeit der 2wei Strategen eponym ge-

wesen, ist widerlegt von Dittenberger zu IG
VII 188 und Syll.2 a. a. O. Anm. 4 unter Hin-

weis auf die nach der Befreiung von Korinth

fallende Inschrift von Aigosthena, IG Vn 223, 1.

Der Grund, warum bald nach dem Strategen, bald

nach dem Bundesschreiber datiert ist, ist freilich

nicht ersichtlich (Busolt Gr. Staatsaltert.2 354, 3

und u. unter g). Beim Strategenamt war aber- 30 i7mag%og 6 detva.

—551), Kopai IG VII 2781—2789 (= Collitz
553-558) und Akraiphia IG VII 2714—2720
(= Collitz 571a. 574). Nur einmal, in einer

Urkunde aus Thespiai, IG VII 1745 (= Foucart
Bull. hell. VIII (1884) 412 nr. 11 = Collitz 807b),

wo alle Eponymen im Nominativ stehen, heifit

dieser Schreiber ygafifiaziozdg :

3

Aqx°s ° detva,

Tzolifiagxot (drei Namen), yga/iffiajxiotdg 6 detva.

malige Bekleidung erst nach Ablauf eines Jahres

gestattet (s. 0. Bd. I S. 169, 17); ob auch bei

dem des Bimdesschreibers , wissen wir nicht.

Iteration ist bezeugt durch eine schwerlich vor

den Anfang des 2. Jhdts. v. Chr. fallende Ehren-

inschrift des xoivbv zwv 'Axatwv fur einen Tibe-

rios Klaudios Pelops axgaxr^ybv xwv 'Axatwv xal

ygafifiazsa zb $' (Inschr. v. Olympia 430, 7).

Drei Inschriften aus Dyme in Achaia (vgl.

Dery. der dtpsSgiazsvovTsg des xoivov
Botwzwv. In insgesamt zwolf Urkunden des
Boiotischen Bundes, samtlich Weihungen von Drei-

fiifien, erscheinen je sieben aqyedgiazevovTsg, deren
Natur noch nicht sicher bestimmt ist (s. 0. Bd. I

S. 271 2f. Busolt Gr. Staatsaltert. 2 344). Sie

scheinen keine Beho'rde zu sein, sondern Leute,

die lediglich bei der Weihung des DreifuBes feier-

lich assistierten , so daB cxpsdgtarevdvxwv etwa
o. S. 1709 und Swoboda Gr. Volksbeschl. 255) 40 heifien wtirde dedicationis caerimonias perficieti'

lehren uns den ygajufiartardg dafioaioipvXd-
x to v , doch wohl den Schreiber der Archivaufseher,

kennen (Keil Anonym. Argent. 193, 4). Col-
litz 1614c (= Dittenberger Syll.2 468) 27

bestimmt, daB Neuburger einzutragen sind beim
^ovXaoyog , dem Tiooazdzag Safiooio<pvXdxoyr und
dem ygafifiaziozdg. DaB auch zu Ietzterem dafio-

moqpvXdxwv hinzuzudenken ist, beweist Collitz
1612a 4 (=Dittenberger Syll. 1 316), eben-

tibus
%
wobei dqpe^giatsvsiv = dtpidgveir ware (so

schon Boeckh und Walpole), etwas spezieller

als das gewOhnliche smpsXovfievov oder imftekt)-

revovzog xov dsivog. Zu beachten ist, worauf
schon Holleaux Bull. hell. XIII (1889)21 hin-

gewiesen hat, daB von den im ganzen 16 boioti-

schen Stadten, die in diesen zwolf Urkunden er-

wahnt sind, eine einzelne Stadt nie mehr als

einen Vertreter hat, daB aber die fiinf Stadte
falls ein Burgerrechtsdekret, wahrend im Todes- 50 Theben, Thespiai, Plataiai, Tanagra und Orcho-
urteil gegen Tempelrauber und Falschmiinzer

Collitz 1613, 2 (= Dittenberger Syll.2 513)
lediglich yga^iaxtoxag steht. Fur denselben

Schreiber auch ygaftfiaxevg Collitz 1615,4. In
einer weiteren Inschrift aus Dyme CIG 1543 (=
Dittenberger Syll.2 316 _ Michel Recueil

653) aus rOmischer Zeit (nach der Mitte des 2.

Jhdts. v. Chr.), datiert e.-u deoxoXov Aiojvog,

ygafifiaxeog xov owedgiov 2xgaxoxXiovg
t
kann es

menos immer vertreten sind, mindestens durch
den y. des Kollegiums, so Plataiai in IG VII 3207
(= Collitz 494). Der Schreiber, bezeichnet mit
ygafiftaziddovzog bezw. ygafiptaxEvovzog zov SeTvog,

scheint demnach den Mitgliedern des Kollegiums
koordiniert gewesen zu sein. Die wichtigsten

dieser Inschriften, von denen vier aus Akraiphia
(IG VII 2723—2724 b) vom Ende des 4. Jhdts.

v. Chr. stammen, alle ubrigen aus der zweiten
sich, da der Achaische Bund allein von alien 60 Halfte des 3. Jhdts., sind IG VII 1672. 1673
griechischen Bunden kein ovvsdgtov hat, nicht
um das owedgiov des Bundes, sondern nur um
den Rat von Dyme handeln, wie denn in vielen

Stadten Achaias sich owedgiov = fSovXy findet

(Oehler o. Bd. Ill S. 1035, 55). Wenn, woran
Zweifel erlaabt sind, Fougeres Bull. helL XX
(1896) 156 nr. 2 die dem 2. oder 3. Jhdt. n. Chr.

angehOrendc Inschrift aus Mantineia richtig er-

(Plataiai = Collitz 865. 864). 1795 (Thespiai
= Collitz 807a). 2723. 2724. 2724a. b. c. d. e

(Akraiphia = Collitz 570. 571). 3207 (Orcho-
menos = Collitz 494). Revision der Frage nach
dem Charakter der ayedgtaiGvoYzsg von Ditten-
berger IG VII p. 286f. za nr. 1672.

In der Nikaretainschrift aus Orchomenos IG
VH 3172 (= Collitz 488 =* Recueil d. inscr.



jurid. grecques I 275ff.) erscheiiit ganz am Schlufi

Z. 178 t&v te&fto<pov%dxG)v ygaftfiazsvg
2o-....-., der identisch ist mit dem y. von Z. 184;
vgl. Becueil I 293f. und Art. Ts&fitxpvAaxsg.

f) Delphoi und die Delphische Am-
phiktyonie. tTber die st&dtischen Beamten
von Delphoi, besonders die fiovXevovzsg und den
yQafifiazsvcov rag fiovXag, bezw. rat fiovX&i, orien-

tiert jetzt am besten der Index von Wendel bei

Collitz IV 249ff. , iiber die Sijfioata ygdfifiara

(rffs noXecog) und die darauf beztigliche Tatigkeit

des y. Keil Anonym. Argent. 306 Anna., iiber

seine Verpflichtung , in der Kaiserzeit eine Ab-
schrift {avxtyQatpov) der Freilassnngsurkunde im
stadtischen Archiv zu deponieren, Colin Bull. hell.

XXII (1898) nr. 83. 85. 97 usw.
^
Hier gennge

der Hinweis darauf, daB zu der Zeit, wo Delphoi

zum aitolischen Bunde gehort, in den Freilassungs-

urkunden (die bis 1898 bekannt gewordenen ge-

sammelt von Bannack bei Collitz II nr. 1684
—2342) oft datiert ist nach dem Archon von

Delphoi, den amtenden fiovXsvzai nnd dem y.,

d. h. dem Eatsschreiber, bezeichnet mit ygapfia-

xevcDv mit oder ohne zat jlovkai (Index vonW end el

bei Collitz IV 196. Recueil des inscr. jurid.

gr. II 2521). Als Zeugen {fidgzvgot) erseheinen in

den Freilassungsurkunden 1) der oder die Apollon-

priester, 2) die beiden agy^ovzeg, 3) 6 yga/xfzazsvg^

der Gemeinde- bezw. Ratsschreiber , 4) iStcozat;

vgl. z. B. Collitz 2148. 2191. 2198 (der y. hinter

zwei fiovXevzac, nach ihm acht tdtoizai). In den

Tempelbaurechnungen von Delphoi Collitz 2502

(= Dittenberger Syll. 2 140) ist vom yga^fia-

TEvtov zai fiovXai (Z. 133) geschieden der ygafi-

fiartazdg der Kommission der 29 vaoxoiol. Fur
diesen Sekretar der Tempelbaukoramission sind

gebucht fiir das J. 348 fiinf Statere (Z. 49), fur

das J. 344 deren zwanzig nach Z. 89 yga^ia-
tiot&i fito&og ozatijQEs fixazt', wie es scheint der

bescheidene Jahreslohn dieses Funktionars.

Der Schreibei der Delphischen Am-
phiktyonie heiBt offiziell ygafi^azEva>v rots tego-

f.tvafi6voig bezw. tsgoftvdfxoot, so Collitz 2519, 3

(232 v, Chr., Insehrift der Gruppe D von Bau-
nack). Die ganze den J. 230—220 v. Chr. an-

gehorige Gruppe E von Baunack bei Collitz
2520—2526 ist charakterisiert durch die sonst

nicht mehr wiederkehrende Zahl von sieben aito-

lischen Hieromnemonen, mit denen zusammen der

Amphiktyonenschreiber genannfc ist mit einfachem

yga^azsvtov 2520. 2522. 2523. In alien drei

Drkunden ist Schreiber der Aitoler Melanthios.

Auch in Gruppe F dieselbe kurze Bezeichnung
2527; dagegen der voile Titel ygapfiaJztvovTog

rots iegofivaftovotg 2528, 9 und ygafifiazevoi'zog

Tolg ItQOftvdfiooiv 2529, 9 (2532, 5); vgl. auch
Dittenberger Svll. 2 924, 9. Wenn der von

Jarde Bull. hell. XXVI (1902) 640) mitgeteilte

SchluB der delphischen Insehrift Bull. hell. XX
(1896) 627 nr. 6 richtig erganzt ist, so stand darin

zag 8s ixigag (sc. ozd?,ag) [zb dvd]Xa>f*a Softer tov

yQapLfiazE[a zdw'A(i(pixzv6vo>]v, doch mOchte ich

eher isgopvafiovwv mit gleicher Buchstabenzahl
ergfinzen. trber den delphischen Amphiktyonen-
schreiber im allgemeinen s. Bflrgel Die pylaeisch-

delphische Amphiktyonie (Munchen 1877) 133, 19.

g) Dei Aitolis che Bund. An seiner Spitze
stent der Strategos, der Eponymos ist, nach ihm

kommt als zweiihOchster Beamter der Hipparchos^
als diitthochster der Bundesschreiber , inschrift-

lich y. schlechthin genannt, von Polyb. XXI 82,

10 tyfidoiog y.; vgl. Wilcken o, Bd. I S. 1119,
32ff. Diese Bangfolge ergibt sich aus Polyb. XXI
32, 10 = Liv. XXXVUI 11, 7, aus der urn 275
v. Chr. fallenden ovv&rjxa xai avfifia%ia AizoiXoTg

xai *Axagvdvotg , die Sotiriadis 'Etptjfi, dg% .

1905, 56 publiziert hat, wo der Aitolische Bund
10 veTtrcten ist durch den Strategos, den Hipparchos,

den G. , sieben Epilektarchen und sieben Tamiai,
der Bund der Akarnanen durch sieben Strategen,

einen Hipparchos , einen G. , einen Tamias und
Synedroi, sowie aus dem in Magnesia a. M. ge-

1

fundenen BeschluB des Aitolischen Bundes vom
J. 194/3 v. Chr., Kern Inschr. v. Magnesia 91

(= Dittenberger Syll.* 927) Z, 24 mit der
Reihenfolge Strategos, Hipparchos, Schreiber der
cvvedgot hier aber zwei Schreiber : ygafifiarevov-

20 zcov zotg [ovviSgoig .... 'YJziaxaiov, MixxvXico-

vog $vex£og. DaB der Schreiber des Synedrions,

des neben dem Strategen die Bundesangelegen-
heiten leitenden Bundesrates, in welchem zwei

jigoozdzai den Vorsitz fiihrten, fur dieses Epony-
mos ist, beweist Collitz 1415, 23 (besscr Dit-
tenberger Syll. 2 425): Magrvgeg - zb avve&Qiov

tbiav to sjzi yQafifiaziog Avxov. Durch die un-

richtige Erganzung teal 6 yga/iptazevg ["Ejtojzog

'Egv&gatog in Collitz 1415, 35 wurden Ussing,
30Vischer, Fick und auch noch Busolt Gr.

Staatsalt.2 369, 1. 370,2 veranlaBt, einen be-

sonderen Bundessekretar und einen Sekretar des

Synedrions zu unterscheiden. Die Frage erledigt

sich durch Einsetzen des von Wilhelm Arch.-

epigr. Mitt. XV 120, 13 auf Grund besserer Lesung
vorgeschlagenen [Avjxog, das auch Dittenber-
ger Syll. 2 nr. 425 Anm. 31 angenommen hat.

Entscheidend sind die Ausfuhrungen von Ditten-:
berger Anm. 25. Die namliche Abweichnng,

40 dafi nicht , wie gewohnlich , der Bundesstratege
Eponymos ist, sondern der Bundesschreiber, findet

sich wie im Aitolischen, so ofter im Achaischen
Bunde, ohne da8 wir den Grund dieser Abwei-
chung angeben kfinnen; s. o. S. 1757. Vielleicht

ist die Eponymie des Schreibers die Veranlassung,

daB er hier, und zwar nur hier, vor dem Hippar-

chos steht, vielleicht aber auch der Umstand, daB
die burgerlichen Behtirden hier vorausgehen und
der Strategos uberhaupt nicht genannt ist. Im

50 Ehrendekret fur Eumenes von Pergamon Collitz
1413 (= Dittenberger Syll. 2 295) haben wir

Z. 28f. zusammenfassend zov ozQazafybv] xai rovg

aXXovg ag/ovzag, wahrend dann Z. 32 speziell als

Zyyvog xdv 7igog~evta[v u y]'q[afiftaz]evg genannt

ist. Wahrscheinlich ist ebd. Z. 38 zov ygafi/tar^

ztov zu erganzen durch owedgatv; dieser ist aber

nicht verschieden vom erstgenannten (so Busolt
370, 2) . sondern mit ihin identisch. Die Ver-

wendung des Schreibers als Eponymos spricht

60 dafur, daB er alljahrlich wechselte, wie die ubrigen

Bundesbeamten : argaitjyog act 6 ivagzog (Col-

litz 1413, 24), cvvsdgoi dsi oi Svag^ot (Collitz

1411, 13). Auch bier darf daran erinnert werden,

dafi vom avrsdgiov als Bundesrat des Aitolischen

Bundes zu unterscheiden ist das in zahlreichen

Stadten des Aitolischen Bundes vorkommende
awidgiov, besw. die avredeot als Eat; vgl. Swo-1

bo da Gr. Volksbesehl. 2941 (Phokis). Die Formel

agxovT°S "zov Ssivog, yQa/iftazsvovzog ds tov ovve-
SqIov zov dstvoc besonders in Proxenie- und Frei-
lassungsurkunden- aus Antikyra (Collitz 1521.

1522) und Elateia (Collitz 1532 a 1. 1532b 8)
und in der rechtlich-singularen Freilassung durch
Bats- und VolksbeschluB von Elateia IG IX 109

(= Bull. hell. XI [1887] 337 nr. 10 = Ditten-
berger Syll. 2 842).

Eine Besonderheit auf dem Gebiet des Aitoli-

funf Amphiktyonen des J. 341/40, Bull. hell. Vm
(1884) 394 nr. 7 [Ot 'AJpupaczvoves xai 6 ygafi-

(jtazsvg oi ftnjl Mtxofidxov ag%ovzog avs&scav;
vgl. o. Bd. IV S. 2479. Die streng offizielle

Benennung 6 yga/npazEvg zmv 'A/J,qpixzv6v(av im
Amendement des Epikrates zu dem auf Delos
gefundenen athenischen Proxeniedekret far den
Delier Pythodoros Bull. hell. Ill (1879) 473ff.

(= Dittenberger Syll. 2 88 = Michel Ee-
schen Bundes weist Naupaktos auf, statt einer 10 cueil 91) Z. 22 und in dem auf dem gleichen Stein

e

o...ia ^j™ „;„„„ —...j.x ^;„ tt^ii—t„™ ««„ angebrachten Proseniedekret fiir den Schwester-
sohn des Pythodoros Z, 37. AuBer dem Amphi-
ktyonenschreiber wird noch erwahnt ein vno-
yQafi/uazsvg im Marm. Sandwic. Z. 74.

Bekannt ist ferner aus der Zeit der Selbstan-
digkeit der Insel ein y. zmv isQOJtot&v durch
die groBe Tempelrechnung von etwa 180 v. Chr.,

Bull. hell. VI (1882) 29ff. (= Dittenberger
Syll. 2 588), wonach die Inventariibergabe von den

$ovXr\ oder eines awsdQiov ein Kollegium von
d-sojoothezw. fisaQot, bekannt namentlich durch

die Freilassungsurkunden IG IX 357—380. Ihr

Eponymos ist ihr Schreiber, y. oder haufiger ygafi-

fiazevcov deaqotg genannt, so IG IX 360, 2. 366, 3.

373, 1. 374, 1. 375, 1. 377, 2. 379, 1. 383,1. 384, 1.

385, 1. Nut ausnahmsweise ist ein einzelner, das

Haupt der §sagoi, Eponymos IG IX 388 im
Hzaoia [&]zagov und in dem in Karthaia auf

Keos gefundenen naupaktischen VolksbeschluB 20 legoTioioi der einen Verwaltungsperiode an die der
Collitz 1410 (= Dittenberger Syll.2 247, 10).

Oscogoi als Beamte kommen zwar auch ander-

warts vor (Boesch Gecogdg, Diss. Zurich 1908,

6 e, wo freilich sehr verschiedenartige Beamte zu-

sammengestellt sind), aber als RatsausschuB oder

Gemeinderat bleiben die d^eagoi von Naupaktos
ganz vereinzelt. Neues Material liefern die von
Nachmanson Athen. Mitt. XXXII (1907) Iff.

publizierten Freilassungsurkunden aus dem heuti-

folgenden stattfiudet jzagovatjg fiovXfjg xai yga{i-

ftaxscog rov zfjg n;6Xea>g (Name) xai tov zmv tego-

tzoioJv (Name), Z. 1. 3. 180; s. den Art. Hiero-
poioi.

Die Agoranomen, zur Zeit der Unabhangig-
keit der Insel ihrer drei, vertreten im J. 297
v. Chr. die Gemeinde bei der Vergebung offent-

licher Arbeiten CIG 2266, 25. 28 ; dabei wird
auch ihr Schreiber erwahnt, den sie mit den

gen Longa im ozolischen Lokris , zum grtfBten 30 Tempelverwaltern gemein haben, y, tegoTtotwv xai
nn^-Il ^n-M/il\ Xj'virtil r* n nrt-ii ci ii tn TJii+4-rtpi n -n n j-*j-»n+ rtll +- \TA-n Jl *

.

I .^. T\Z ~ T\ mm j- ^ wm * 1^ 1 *«lMU n . rr ^ !i JTeil durch Freilaeser aus Buttos ausgestellt. Von
diesen nicht vor 170 und nicht nach 146 fallen-

den Urkunden (Nachmanson S. 62), mit denen
auch IG IX 379—387 wieder abgedruckt sind,

sind nur drei datiert nach dem Strategen des

Aitolischen Bundes, sechzehn nach dem Theoren-
schreiber von Naupaktos (ygaft/iarEvovrog feagoTg

iv Navxdxzoi zov dstvog), zwei nach beiden, vier

oder fiinf nach dem Theorenschreiber von Nau-

dyogav6fjL(av. Die Dreizahl wurde zur Zeit der
Abhangigkeit der Insel von Athen zunachst noch
beibehalten, aber etwa seit der Mitte des 2. Jhdts.

waren es nur noch ihrer zwei, am Ende des Jahr-
hunderts nur noch einer; vgl. v. Schoeffer o.

Bd. IV S. 2498; das Eichtige schon bei Homolle
Bull. hell. XIII (1889) 41 If. Etwa aus der Mitte
des 2. Jhdts. v. Chr. stammt die Ehreninschrift

fiir drei Agoranomen und ihren y. xXtjgoizog Bull.
paktos und dem oder den Archonten von Buttos. 40 hell. X 33 = XIII 408 A. In dem etwas jungeren
Tiber die dreifache Abstufung der eponymen Be-
amten und das hieraus zu erschlieBende Verhaltnis

von Buttos zu Naupaktos vgl. Nachmanson
S. 51 und Dittenberger Herm. XXXII 174, 2.

Zweimal erscheint als Theorenschreiber 4>iXcov

Z(oadv8gov (nr. 2. 14), der vielleicht identisch ist

mit 0i/.<ov 2(ooia (nr. 4. 16), da Ztooiag Kutz-
form zu UtooavSgog sein kann. In diesen Frei-

lassungsurkunden heiBt der Theorenschreiber neun-

Ehrendekret der athenischen Kleruchen auf Delos
fur zwei Agoranomen vom Archontat des Archon,
Bull. hell. XVI (1892) 369fc, erhalten diese einen
Lorbeerkranz (Z. 16), der Schreiber dagegen nur
einen &a)dov oz£<pavog (Z. 36); bezeichnend fur

die Bangabstufung (vgl. o. II A 1). Auch in der

Weihinschrift an Hermes und Aphrodite Bull,

hell. XXVI (1902) 514 nr. 6, die wegen nr. 4 und
5 offenbar von gewesenen Agoranomen herriihrt

zehnmal ypafi/iazsvotv deagotg, nur dreimal ygap- 50 und die wegen der Erwahnung des Epimeletes
fxoxsvoiv fteagaiVi einmal yga^fiazevg deagotg, wo-
mit zu vgl. der attische y. toj &tf/u(p und der Ofter

vorkommende /. zcU fiovXat, z. B. in Inschriften des

Akarnanenbundes Collitz 1379 (= Dittenber-
ger Syll.2 482). 1380a fdarnach erganzt 1380c).

2. Inseln. a) Delos. O ygafiptazevg zwv
'ApL<pixTv6va>v. Im sog, Marmor Sandwicense
IG II 814 (= Dittenberger Syll.2 §6), der
Tempelrechnung der vier bezw. funf Amphiktyonen,

nach 166 v. Chr., wegen des vorauszusetzenden
Kollegiums der Agoranomen vor 100 v, Chr. fallen

muB, kann der an ganz eigentumlicher Stelle,

namlich hinter den Namen der GOtter erscheinende
SchreiberEgfist, *A[<pgodi]zei ygafifiazevovzog IJqoj-

zdgxov tov Jlgcozofysvovg ?7 [$]gsaggiov im im-
(iEkrjzov zrjg vqofov] (Name), wie der Herausgeber
Diirrbach S. 516 bereits erkannte, wohl nur der

Schreiber der Agoranomen sein. tjber den Epi-
d. h. der Verwalter des Tempels des delischen 60 meletes der athenischen Kleruchie auf Delos ("A&tj-

Apollon, fur die J. 377/6—374/3 v. Chr. erscheint vaiatv ot xazotxovvzeg iv Afty), vgl. v. Schoeffer
fur alle vier Jahre ihrer Verwaltung derselbe
Schreiber Atofaogog 'OXvfuiiodojgo Zxafiftcovidrjg.

Er ist, wie die Amphiktyonen selber, Athener
und ist Z. 7 und 58. 59 bezeichnet mit *Ap<pi-

xzvoveg,— olg . . . SygaftftdzEVEV. Dagegen findet

sich der delisenc Amphiktyonenschreiber mit ein-

jahriger Amtsdauer in einer Weihinschrift der

P»Tily-WiMOWft-KroU VII

o. Bd. IV S. 2497, 39. Sein Schreiber, 6 y. zov

imfttXrjzov, der in JOerachendekreten erscheint,

Bull. hell. Xffl (1889) 415. XVI (1892) 371, 32
(bloB Mijv6<ptXos ohne Vatemame und Demotikon,
also kein athenischer Burger), erhalt den Auftrag,
die Aufzeichnung dea Beschlusses auf Stein zu
besorgen. *
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b) ten os. Die Bull. hell. XXVII (1903)

234ff. Ver8ffentlichten Dekrete aus Tenos aus dem
Anfftntt des 2. Jhdts., der Zeit des Protektorats

von Ehodos fiber den Kykladenbund, eathalten

in de* Kegel irar die allgemeingefaBte Aufzeich-

nungSOtder dvaygdipai Se xal xo ipqcptGfia rods

eig ifx^Xtjv Xt&tvrjv xal ozfjoat rig xo isgov xov

Hoo£tda>vo$ xal xijg 'AftfpizQtTijg ; daB aber der

Auftrag an den Eatsschreiber ergeht, ist selbst-

verstandlich und durch nr. VI S. 245f. ausdruek-

lich bezeugt: xo ds tp^ipiofta xods [dvaygavydxw
6 yJQafjtfiaTevg xrjg fio[vlrjg xxX.]. Die gleiche

Annahme ist tlberall da zulassig, wo sich ein

bloBes dvayodipai findet. In der auf Tenos ge-

fundenen Inschrift Ton Delos ebd. S. 255 Z. 12

[avaygdJyHxi ds rode xo iptjqpia^a xr/v fisv fiov-

Xr\v elg to ^ovXevt^qiov, xovg Sk isgoTioiovg sig

otrjXijv Xi&ivqv xal oxrjoai rig xo isqov, ist auch
im ersteren Falle an eine Offentliche Aufzeich-

nung durch den Eatsschreiber, etwa auf einer

Wand, nicht einer Stele, und nicht an ein bloBes

zu den Akten nebmen zu denken, wie auch die

ktirzere Fassung des delischen Proxeniedekretes

Bull. hell. XXXI (1907) 421 avaygdyai 8s x68s

xo iprjtptofia xt)(x fiiv fiovlyv elg xo fiovAevxyQiov,

xovg 8e iegosioiovg sig to isqov beweist.

c) Amorgos. Mehrere Urkunden in IG XII
7 unterrichten uns tiber die Funktionen des Eats-
schreibers 6 y. xrjg fiovXrjg oder 3 y, schlechthin;

vgl. Wilhelm Beitrage (1909) 259f. und o. I

A 11.

d) Astypalaia. <

yga/ifiatEvg dsl 6 h
dgxatg hat bei der dvayga<pd der Proxenoi diese

nicht bloB in die im Archiv deponierten Pro-
xenenlisten einzutragen, sondern auch in die 6ffent-

lich ausgestellte Liste slg xov xoTxov, wie sich

besonders aus der von Legrand Bull. hell. XVI
(1892) 138 nr. 23 publizierten Inschrift (= IG XII
3 nr. 168 = Dittenberger Syll,2 493) ergibt,

deren interessante Bufiandrohung fur Pflichtver-

saumnis o. S. 1733 angefuhrt ist.

e) Sam os. '0 yoafi/Mxxevg xrjg fiovXfjg (xal

zov drtfiov) und seine Tatigkeit bei der dvaygatprj

der Urkunden ergibt sich aus Michel Recueil
367 (= Dittenberger Syll.2 183) 24ff. Michel
368, 15 und am allerdeutlichsten aus Michel
366 (= Dittenberger Syll.2 162) 26; vgl.

Wilhelm Beitrage (1909) 234f. Die eine Ab-
schrift des Schiedsspruches der rhodischen Schieds-

richter im Streite zwischen Priene und Samos
bei Hicks Inscr. Brit. Mus. Ill 403 (= Collitz
3758) wird den fiinf Prytanen von Samos iiber-

geben xal z(oi ygaftftaxei tag fiovXag Mzvlsimoi
KXscovog (Z. 33).

f) Ehodos. Wahrend an der Spitze der Stadt
Ehodos Prytanen stehen, stehen an der Spitze

von Lindos, Ialysos und Kamiros /maxgoi (s. d.).

Der yoaftfitatevs pdoxgoiv ist erwahnt in einer In-

schrift aus Lindos IG XII 1 nr. 828 (= Collitz
4178) aus der Zeit um 70 v. Chr. und in der
ebenfalls dem 1. Jhdt. angehGrenden Inschrift aus
Kamiros IG XII 1 nr. 701 (= Collitz 4123), wo-
mit der yQafiJfmxevg dapiootog seinen Vorgesetzten,
der u. a, y. fidar^tov gewesen war (Z. 9), ehrt.
Der Name dieses y. dafiootog ist Z. 18 ausgefallen,
kami aber nur ein einfacher Name ohne Vaters-
name geweaen sein, so daB dieser y. kein Burger,
sondern Sklave war. Cber EvXifteroe yQa/ifMrsvs

dafidaioi in IG XII 1 nr. 31 1 der ebenfalls Sklave
ist, und einige andere Beispiele s. o. II A 2. Etwas
unsicher ist der y. ftdatQa>v in der stark zerstGrten,

nach einem daftioveydg datierten Inschrift aus
Kamiros IG Xn 1 nr. 696 (= Collitz 4119).
Ahnlich dtirfte die Stellung des Schreibers in

einer urn 75 v. Chr. fallenden Inschrift des zum
rhodischen Eeiche gehOrigen hqwqv Taqpnav&v
in der Peraia, Bull. heB. X (1886) 488 nr. 2

10 (= Collitz 4276), gewesen sein, worin die drei

aQXOvzeg und ihr y. Mvofirjq' Aiowolov MoftcoXXsvg
und drei dyoQavoftoi den rhodischen ijiiojdzyg

Sosikrates ehren.

Fiir die Stadt Ehodos sind es nanientlich
Weihungen von Beamtenkollegien und ganzen
Synarchien, die uns eine ganze Eeihe von Schrei-
bern kennen lehren, so IG XII 1 nr. 43 (= Col-
litz 3778), Weihung von den mit Namen auf-

gefuhrten ot owaQ^avrsg ozgarayol xal racial,

20 yQafiftazsvg Sevofiootog Metdia; ahnlich Collitz
4335, "vvo unter den Stiftern erscheint deT yqafi-
(tarevg [va]vdgxov xal xajxia 'Ava^ayogag 'Aqi-

ozovixov.- Ein eigentliches Schulbeispiel einer-

seits fur die Eangfolge der Amter, andrerseits

dafur, daB jedes Amt seinen Schreiber hat, bietet

IG XII 1 nr. 49 (= Hiller v. Gaertringen
Athen. Mitt. XX [1895] 377f. nr. 3 = Michel
Recueil 663 = Collitz 3788), eine Weihinschrift,

vielleicht fur einen gewesenen Prytanen (?), ge-

30 widmet von seinen samtlichen Amtsgenossen , die

nun in offizieller Reihenfolge aufgezahlt sind, zu-

nachst die novxdvisg (ftinf oder sechs Namen;
vgl, Hiller vfGaertringen Athen. Mitt. a. a. O.

377) mit ihnen zusammengehOrig der y. fiovXag
und der vnoygafitfj.axevg fiovlai xal Jigvzdveoi, dann
die acht ozgazayoi, der {azQaxaybg) iszl zdv %d>Qav
und der rig xo nsQav (die Peraia) and ihr y.

(Z. 29), sieben oder acht zapiat und ihr y.

(Z. 39), fiinf mwxonot, und ihr y. (Z. 49), funf
40 smftsXyxal tcSv gevoav und ihr y. (Z. 57). All

diese Schreiber, auch der vjioygafifiazEvg, sind,

wie ihre Namen zeigen, Freie. Die Zeit der In-

schrift ist noch nicht sicher bestimmt, die An-
satze schwanken zwischen 190/167 v. Chr. (Eohl)
und 70 v. Chr. (HoLleaus). Ganz ahnlich ist

die etwas jiingere Inschrift bei Hiller v. Gaer-
tringen Athen. Mitt. XX (1895) 382f. nr. 4
(= Collitz 3789) mit den TzgvxdvtEg .... xal
y. fiovXag, dem v^oygafifiaxsvg ftovkdfg xal] ttqv-

50 xavimv , den oxgazayoi und ihrem y. (Z. 27).

Sicher datiert in die Zeit um 75 v. Chr. ist IG
XHI 1 nr. 50 (= Collitz 3790), die Ehrenin-
schrift samtlicher Beamten fur den Eatsschreiber

. . v EvxoXifiov [zov (?) ygafi](taxij rag ftovXag
[ot] awdgzovxeg, die in offizieller Reihenfolge auf-

gezahlt sind: 1. Prytanen, 2. Strategen, 3. Ta-
miai, 4. Episkopoi und am Schlufi Z. 38 der %no-
ygafifiazevg fiovXai xal [xQvzdvsot] und Z. 41 ein

weiterer vnayQatinaxEvg wohl eines der vorher
60 genannten Beamtenkollegien.

Wahrend Ehodos in friiherer Zeit seine Pse-
phismen nach dem Heliospriester und den Pry-
tanen, die nach ihrem halbjahrlich wechselnden
Vorsitzenden bezeichnet sind, datiert (vgL Col-
litz 3751 = Michel Recueil 535 undSwoboda
Gr. Volksbeschlusse 2971), erscheint in der aus-
fuhrlichsten mu bekannten Datidrung aus dem
ersten Jahre dee Kaisers Nero wifier ihnen auch

der Eatsschreiber: ['Et€ hoi](og Afaoy&^veve,
nQvxavlatv tear avv MevexXsI tco 'A[o]xa.y6Qa\
ygafifia[x£]vovTog fiovXag Nsixaatftdxov Atoydvov,
scad' v(6d>solav dej lAgxeSd/LtfovJ. — In der Tem-
pelverwaltung begegnet uns in Kamiros IG XII
1 nr. 731 (= Collitz 4136) ein y. iegotpvXdxojv
KaXXi&spig "Axeaxaiov (Z. 8) und ein vTxofyQafijtia-
xs]vg ieQ[o(p]vXdxcov Aa^dyr^rog Ti^toxXevg.— DaB
4em Schreiber vielfach auch das Eechnungswesen

rQctfifiarets 176^

.eines Eessorts obliegt, istbekannt Ein Eezeich- 10 an, all ahXh naVd"
1W^dTa^^nendes Beispiel liefern die Ehrenbescblusse des

Kultvereins (xoivdv) der 'Altaoxai xal 'AXiddai von
Ehodos fur den langjahrigen dgxeQavtoxag Diony-
sodoros von Alexandreia, etwa aus dem 2. Jhdt.
t. Chr., IG Xn 1 nr. 155 d (= Collitz 3836) mit
<ler Bestimmung xal 6 yga^azevg dvayQatpdxm ra
dok~avza (Z. 19); die Bekranzung und Verkundigung
soil auch nach dem Hinscheiden des Dionysodoros
alljahrlich erfolgen xal 5 ygawtarsvg dvayeayrdxai

y. xov fcov in der Tempelordnung des Apollon
Koropaios (von Demetrias), Dittenberger Svll.2

790, 21. 32. 46 (1. Jhdt. v. Chr.); vgl auch die
Bhreninschrift fur Caracalla, die ihm stiften oi

?07
t£

if
? *ai YQMf*****, Inschr. v. Magnesia

J- J • , 11.

b) Teos und Notion. Der BeschluB von
Teos, Bull. hell. IV (1880) HOff. (= Ditten*
berger Syll.2 523 = Michel Eecueil 498) ordnet

der SchuUehrer vorzunehmen : djtodeixvva&at xa&
sxaoxov hog iv aQxatoeotatg fierd ttjv rwv yga^
paxscov al'Qsatv yea^arodidaoxdXovg xQEig, ohtveg
xtX. — Wie hier y. in der Mehrzahl als at&dti-
sche Beamte eines kleineren Gemeinwesens er-
scheinen, so auch in mehreren Inschriften aus
Notion (Colophon nova) aus hellenistischer Zeit,
Osterr. Jahresh. VIII 161ff.; gewohnlich ihrer
zwei, so in den Inschriften der SchulchOre {x69oi,ig rovg

f

axoloyovg- ,Aiow
?
odo>Qov svepyira or.- 20 und xogah bezw. xattsg und n^ftfro*) und deneuq>avo)§evzog ygvoscot oxf-rpdvwi Eig zov del XQOvov,

vrsydvov nga&evzog' (Z. 63ff.) bei Androhung einer
BuBe von 100 Drachmen im Unterlassunffsfalle
<Z. 90ff.).

3. Kleinasien. a) Ephesos. In hervor*
xagender Stellung zeigen uns, allerdings in un-
gewohnlichen Zeiten, den Eatsschreiber zwei Be-
schlusse von 86 v. Chr., die aufierordentliche MaB-
regeln im Kriege gegen Mithradates anordnen,

der Befrager des Orakels des Apollon Klarios
(S. 165. 167. 170).

c) Magnesia am Maiandros weist in rfimi-
scher Zeit das o. II A 3 geschilderte Bild der
Munizipalverfassung auf; jedoch erscheint in keiner
der erhaltenen Inschriften der Gemeindeschreiber
als Antragsteller, sondern immer nur als der,
der im Namen von Eat und Volk die dva-
YQafpij und die Aufstellung der Stele besorgt. ErTpB„ w.^;« fft« n iQf 7Tu T ' ~ Ye«<pv UI1U aie Aurstenung aer stele be

w* & =b^""^%£$"?% 30
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nr. IV). Die Volksversammlung beauftragt xovg
axQazrjyovg xal xov yoafifiaxia rrjg fiovXrjg xal
xovg jiQosSgovg sloEVEyxsTv yrfyiofia ataoaxQfjfia
(Z. 19). Das geschieht in der Weise, dafi der
EatsausschuB mit dem Schreiber das probuleu-
matische Gutachten abgibt, die Strategen als
oigentlicheFachmanner das Eeferat halten, Z. 21ff.

HziZ It tfte rA^l
3wf#ovJ™ Tf WW"

Jfk
™—V «« ^menrung aer insennttstele der

r^FliiZt ^ -

AaitXYia>°V ^^x^'MoviQxgayvaztxdg zijg ndXeoig (189, 10), der bekaimter^v M^ovhSov EtaayyEda^vcov r<ov oxgaxm&v, stadtische Finanzbeamt* tiber den zu vgl istt>b der Eatsschreibftr sfilh^r M f*rii^ a** p n +n t ^„„ ti... j ^ ^V„ ,A ":" :_
vS1-_^

^ r. - - 1 -- = , e „rr v.ift;g tov
dq/iov und ist zugleich 'Aoidgxys, da ja die
Asiarchie mit jedem zivilen Amte zugleich be-
kleidet werden kann; daneben findet sich als
Amtstitel ygaft^tazshg xrjg stdleoig in Inschr. v
Magnesia 174, 13 (Zeit Kaiser Hadrians) und 6
dgxtSQEvg xal yQafipaxEvg xrjg Mayvrjzow utoUog
198 (Zeit des Caracalla); unsicher ist x(bv) [x]%
TtoXsoig (yQ)a(pio>g in dem Bruchstiick 364. Ein-
mal besorgt die Errichtung der Inschriftstele der

Ob der Eatsschreiber selber Mitglied des Eats
gewesen sei, laBt sich nicht sagen, ist aber wahr-
scheinlich. Der Geschaftsgang richtig erOrtert
yon Swoboda Gr. Volksbeschlusse 124. Wesent-
hch anderer Natur ist die Stellung des vom Rats-
schreiber verschiedenen Stadtschreibers (y. xov
dfjttov) in der Kaiserzeit, der mit den Strategen
ausschliefilich die offizielle Antragstellung hat

Le-vy Rev. d. fit gr. XIV (1901) 357. — Die
enge Zusammengehorigkeit von aQx^Qsvs und
y. xov dfaov beweist vor allem das Psephisma
fur den Arzt Tyrannos, den Freigelassenen des
Kaisers Claudius, nr. 113, 4 (= Dittenberger
Syll.2 371) rof; yQafipaxsaig xov dfaov xal dgxte-
gstog xwv Tiatgiaw dewy xal x6w Sefiaaz&v, wor-
aus sich zugleich ergibt, dafi der dgxtsgevg zwar/™i * tt k o\ j -T ., »6-^"«"s lux* aus sicn zugieicn ergiDi, aao aer dgxtspevg zwar& v iir

} ?d ^ lhnen lm V°rsitz in50fur ^en Kaiserkultus bestellt. aber doch in ersterder Volksversammlung abwechselt (Menadier -* - - - -

-
r cer

42. Swoboda 181). In der Apostelgeschichte
19, 35 geschilderten tumultuarischen Volksver-
sammlung zu Ephesos fuhrt der Stadtschreiber
^en Vorsitz und verfiigt dabei fiber weitreichende
Jtompetenzen, indem er die nicht ordnungsmafiig
konstituierte Versammiung. die im Begriff ist,
sich als kxxXriaia zu konstituieren , auflOst (vd.
Brandis o. Bd. n S. 1551). - Hier sei bei-

Lime Lokalpriester ist. Dabei braucht ZsfLaaxibv
nicht auf zwei gleichzeitig regierende Kaiser zu
gehen ; denn der Pluralis wird auch gebraucht,
wenn der Genannte wahrend der Eegierung meh-
rerer aufeinanderfolgender Kaiser im Amte ge-
standen hat (Dittenberger zu nr. 368, 9), so-
wie uberhaupt im Sinne des jeweilen regierenden
Kaisers (Brandis o. Bd. II S. 480f.). Bei sol-
cher Stellung des Stadtschreibers zum Kultus istlaufie bemerkt daft ™ alTl

J * 7 l\ iT * „ «
stellnn^ des Stadtschreibers zum Kultus ist

K«™T^™lr5'- f- n
a
^
der

?
S^llen des60es fast selbstverstandlich, daB der y. xov Maov

Sd^wSL 5 t
?t/K ^^^nndigen, die auch bei Festen als Sekretar fungiert, » X r.acnnftgelehrten der Juden sind. Die Stellen bei ™- „™A)«,, A»,r»,n, ™„ a, JL_..! JUL 7%J

rreuschen Gr.-d. HandwOrterbuch z. d. Schr. d.
Neuen Testaments 244 und Schurer Gesch. d.
J,ad- Y°?es US 312 - Es d*rf ^aran erinnert wer-
den, dafi ,gesetzeskundige' y. sich auch in griechi-
schen Kulten finden; besonders verweise ich auf
die eingehende Bezeichnung der Funktionen des.

xov fieydl.ov dydtvog xwv AevxoygvtjvyQiy (nr. 193)

;

vgl. auch die Verkundigung von Ehrungen durch
ihn [iv xoTg . . a]vvzeXov/j.evoig yvuvixoig dyojotv
nr. 101, 34f.

r

Auch in die Verhaltnisse der hellenistischen
Zeit gewahren uns die Inschriften yon Magnesia
einen Einblick. Im 4. Jhdt,, dessen Ende das



Proieniedekret nr. 2 angehflren durffce, erscheint

im Pwiairipi nach dem eponymen Prytanen, der

<pvXr} sigosSgevovaa und dem ixiordrijg jtqoedgwv

der Eats- und Staatsschreiber, bezeichnet mit

iygafifidzevsv (mit v). Die namliche Forraulie-

rung in der ersten Halfte des 3. Jhdts. nr. 4, 8.

5, 6. (6, 4), wahrend in den drei, ungefahr aus

derselben Epoche stammeuden Insehriften 9. 10.

11 vom gleichen Jahre an Stelle des ngvxavsvaiv

der oTE<pavr}<pdgog mit dem fremdartigen Namen 10

A&xig (s. Wilhelm Osterr. Jahresh. IV [1901]

Beibl. 27, 6) txitt, der Scbreiber aber, der in der

sxxlrjoia xvgia (bezw. vofiala) vxhg EgaxooCcov

amtet, bleibt (9, 5. 10, 6. 11, 4). Eine recht-

lich nicht wesentliche , aber materiell und for-

mell gerechtfertigte Umstellung des ijziozdztjg

uzgoibgav hinter den Batsschreiber tritt seit der

zweiten Halfte des 3. Jhdts. ein, wo statt iygap-

ttazevev die Formulierung ygaptftazsvovzog rfji

fiovXrjt aufkommt, so 15 a (um 221/20 v. Chr.). 20

89, 7. 98, 3; der Genetiv %f\q fiovXijg 90, 3; un-

sicber 13, 5. Einen SchluB auf die Wertschat-

zung und Rangordnung des Amtes gestattet die

Festordnung fur Zeus Sosipolis aus dem Anfang

des 2. Jbdts. v. Cbr., Inschr. v. Magnesia 98 (=
Dittenberger Syll.2 553), wo der y. zjjg fiovXrjg

beim offizielien Gebet gleich nacb den oixovofioi

stent, wahrend der dvztygacpsvg und der ozgazyyog

auf ihn folgen. Auch bei der Weihung des Kult-

bildea der Artemis Leukophryene, Inschr. v. Mag- 30

nesia 100a 39 (= Dittenberger Syll.2 552)

folgt der Batsschreiber auf die otxovdfioi, wah-
rend hinter ihm rangieren orgazrjyog, innagyog^

oze<pavr}<p6gog , dvziyga<pevg. Hinsichtlich der

Pflicbten des Ratsschreibers bestimmt diese In-

schrift, daB er zum Festakt in Amtstracbt zu

erscheinen bat (iv iod,r
i
otv imorjfioig xai dd<fvrjg

oretpdvotg Z. 38) und alljahrlich im Monat Arte-

mision am zweiten Tag nach der Wahl der Prie-

sterin und des Stephanephoros gemeinsam mit 40
dem avziyQCKpevg (s. Brandis o. Suppl.-Heft I

S. 90) das Psephisroa iiber die Besorgung der

eloizrjQta zu verlesen hat, bei Androhung einer

BuBe von 900 oder 1000 Drachmen, wenn Wil-
helm Beitrage (1909)282, 10 das Sampizeichen

ricbtig auf 1000 gedeutet hat, im Unterlassungs-

falle (b 28—36). Fur die Stellung von Bats-

schreiber und dvziyga<pevg ist bezeichnend die

Bestimmung, daB der algE&qoofisvog dvqg Sal

tjj? dvayga<pfjg Rechnung zu legen hat zigog ze 50
rov ygap/narsa zfjg fiov/.i}S xai rov dvriygarpia, der

offenbar die Rechnung kontrolliert {avziygdyezat),

also wohl ahnliche Funktionen hat, wie die dvzt-

ygayetg bei der Steuererhebung in Agypten (vgl.

Brandis o. Suppl.-Heft I S. 90f.) und wie der

athenische avziygatpevg, den wir als eine Art Buch-
halter des Bates bezeichneten (I A 8). Aufier

in Athen und Magnesia am Maiandvos laBt sich

Qbrigens der dvnyga<p£vg noch nacbweisen fur

Epbesos (Greek Inscr. Brit. Mus. Ill 2 nr. 477,60
22 = Recueil. d. inscr. jurid. gr. S. 30 nr. V =
Dittenberger SylL 2 510) und Mytllene in dem
stark zerstOrten Fragment IG XII 2 nr. 21 {=
Cauer Delectus 431). — tber Magneten als

Gerichtsschreiber auswarts fungierender Kichter
(dtxaotal fiezajTE/njiTot) s. o. S. 1742.

d) Pergamon. Fur die Bedeutung des
Amtes des 7. fyfwv in der Konigszeit spricht ,

seine Verleihung an den reicben und angesebenerr

Apollodoroa, Sohn des Artemon, Inscbr. v. Per-
gamon 236. Dafi der Staatsschreiber den offent-

chen Festkalender von Pergamon angefertigt
hat, zeigt n. 247, wo sein Name in grofien Buch-
staben als "Oberschrift uber dem ganzen Ealender
stand. — Sonst liefem die Insehriften von Per-
gamon hauptsachlich Beispiele von Schreibern von
Korporationen und Vereinen. Die Verehrer (tfepa-

utsvzai) einer nicbt naher bestimmbaren, aber doch
wohl agyptiscben Gottbeit datieren in nr. 338,
5 ihre Weihung naeh ihrem Scbreiber. Beson-
ders oft finden wir in den Praskripten der Epheben-
listen von Pergamon neben den standigen Be-
amten (Prytanis, Hiereus, Paidonomoi) hinter
den Paidonomen den yoafifiazsvg zwv veW ; vgl.

Frankel zu Inscbr. v. Pergam. 252; neue Bei-

spiele Athen. Mitt. XXXIH (1908) 388f. nr. 6.

e) Priene liefert ein klassisches Beispiel da-

fur, dafi das zwar besoldete Schreiberamt schon
friih als freie Leistung an den Staat bekleidet

worde. Einer der altesten Stein e von Priene,

nr. 4, enthalt zwei Beschlflsse far den Schreiber

(y. aigs&eis vtio rov dtfjiiov) Apellis, Sohn de?
Nikophon. Der erste dieser Beschliisse stammt
aus der Zeit, wo Alexander d. Gr. Priene frei

erklarte (Plut. Alex. 42), also fruhestens aus 332/1
v. Chr. Apellis hat in schwierigen Zeiten seiner

Vaterstadt 20 Jahre lang in Amtern gedient,.

14 Jahre unentgeltlich als Schreiber der Stra-

tegen, und auch das gesetzliche Honorar fiir den*

Schreiber der Nomophylakes und Timuchoi zur

Entlastung der Stadt auf sich genommen : 6'ie

ra fzev jzdvza hiy 7iejzQ[a]yf.idzsvza.i ehtoatv. zov-

rcov dk SsxarsTTaQa zzr) tvjv zotg ozgaztjyoTg yga/j,-

{lardav XeXytTOVQyrjxe dcoQeay ttal rov dvaloifiazog-

zov yivofMvo[v ix za>v] vojlkov rcbi rtov voi.io(pv-

texooy x[ai ztfiov]%Q)y ygafifiazei xagakeivxe zov
dfjfxov. Apellis bittet nun, dieses Schreiberamtes
enthoben zu werden (jiaoalvso&ai zfjg ygafifia-

zstag).

Wo in Inscbriften von Priene lediglicb der
-/. genannt ist, z. B. bei einer Qffentlichen Be-
kranzung, wie nr. 44 (2. Jhdt. v. Chr.) zdfi /ttv

aycovo&Ezrjv Sg av fji zoze jrottfoaofiou ?xt/Lieleiav

fxsza zov ypa,uf.iazsa>g (vgl. 108, 328ff. 109,
254ff.), ist er nicht etwa als besonderer, zum
Fest oder Kultus gehoriger Schreiber zu fassen,

sondern als Rats- und Gemeindeschreiber, wie sich

aus der wiederholt vorkommenden volleren Formel

ergibt zffi bs dvayysXiag zov azstpdvov zrjv iittft£~

kciav xotrjoaodai zovg im/j,tjviovg zgjv ozoazr\yaiv

(iszd zov ygafxfxazecog zijg §ov).fjg xai zov brjfxov

(99, 15. 104, 13. 108, 330. 109, 256. 276. Ill,

193. 305) und aus 113, 104, wo den Auftrag zur
dvayye/Ja erhalten 01 djiobuydziooiizvoi iv dgyai-

Qemaifg] dycovofiizat xai 6 y. zfjg fiovlrjg xai zov

drjfiov; vgl. auch 118, 67. Wie wenig auf strenge-

Innehaltung der Terminologie gehalten wird, zeigt

nr. 99, wo Z. 16 der voile Titel y. xT
} g ^ovX^gr

xai zov 8y}iov steht, dagegen Z. 17 der namlichfr

Schreiber lediglich y. ztfg ftovlrjg heifit. Letztere

Bezeichnung auch wohl im BeschluB fiber di&

Ordnung der Kechtsverhaltnisse mit MaTOneia
nr. 10 (4. Jhdt.), wo Z. 17 ffir die Erganzung
xai zov Stfftov kein Platz ware. Materiell ist

diese Inschrift wichtig, weil im vertraglich ge-
.regelten PremdenprozeB zwischen Priene und Ma-
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roneia der y. %i}$ {tovXijs und die zi/aoVzot vom
fremden-Klager die Klage entgegennehmen; vgl.

Hitzig Altgriech. Staatsvertrage uber Rechts-

bilfe (Zfirich 1907) 2*0. 54. Andrerseits steht dann
blofi y. zov dquov, allerdings erganzt, 109, 272 j

-ein Schwanken in den Beschlussen fur Zosimos

112, 21 gegentiber 114, 28. — Uber Verrech-

nung der Kosten fiir Anfertigung des Kranzes

durch zovg . . . smfiqviovg twv otQazrjycor pera

-tov yga/Lifiazecog s. den fragmentierten BeschluB 10

S3, 13 (2. Jhdt. v. Chr.).

Einen besonders klaren Einblick, wie sehr das

Schreiberamt zur druckenden Last geworden war,

wie segensreich aber auch die Tatigkeit eines

Gemeindeschreibers fur seine Gemeinde werden
konnte, bieten uns die Beschlusse zu Ehren des

Annahme Schubarts, dafi xeS%og hier das Ko-
dexformat bezeichne, nicht ganz sicher, vgl. Wein-
berger Ztschr. f. Ssterr. Gymn. LIX (1908) 580.

f) Pontos und Bithynien. Die Insehriften

aus dem Reiche Pontos geben besonders reicben

AufschruB iiber die Schreiber von Vereinen und
Kollegien, s. 0. II A 2. Ganz vereinzelt ist meines
Wissens der y. rtor (pvXdoxa>v in Nikoraedeia
in Bithynien IGB III 7, s. Art. <PvXaexot.

g) Der Schreiber des kleinasiatischen
Landtages (xotvov zti5v ski zfjg 'Aolag 'EXXijrcov)

ist erwahnt in der etwa von 9 v. Chr. stammen-
den Urkunde zur Einfiibrung des Asianiachen
Kalenders, Inschr. v. Priene 105, 42 (Ditten-
berger OGIS 458). Auch der y. vaoiv zojv

iv 'Aoia (Movo. x. fapx. V [1884/5] 79), der
Aulus Aemilius Zosimus, Sobnes des Sextus, der 20 Scbreiber der in der Provinz Asia gelegenen Pro-

aur Zeit des Mithridatischen Krieges (nach 84
v. Chr.) in Priene zu den hOchsten Amtern empor-
stieg, als Schreiber und Archivar sich durch seine

Uneigennutzigkeit und Freigebigkeit hervortat

und die Urkunden zum Zwecke besserer Erhal-
tung nicht nur auf Papier, sondern auf das eben
erst in Pergamon zur Geltung gebrachte Perga-
ment aufzeichnen liefi; vgl. bieruber Hillcr
v. G a e r t r i n g e n Inschr. v. Priene XlXf. und
Scbubart Das Buck (1907) 102f. Aus diesen

Beschlussen, die zugleich charakteristisch sind fiir

die groBe Bewegungsfreiheit, die Priene in seiner

vinzialtempel (dafi es sich bloB um diese han-
deln kann, beweisen ahnliche AusdTiicke beiB ran-

dis 0. Bd. II S. 474ff. 476), ist wohl, wie Bran-
dis 0. Bd. II S. 1558, 64 richtig gesehen hat,

niemand anders als der Schreiber des Landtages
von Asia.

4. Agypten. In Agypten, wo schon unter

den Pharaonen die Zahl der Cffentlichen Schreiber

sehr grofi war und im Offentlichen und privaten

Verkehr die schriftliche Ausfertigung, wo nicht

geradezu gesetzlich, so doch Begel war, begegnet

uns zur Zeit der Ptolemaer und unter rOmi-

Gemeindeverwaltung auch noch in der rOmischen 30 scher Herrschaft eine fast uniibersehbare Menge
Provinz anfanglich gelassen wurde, seien erwahnt,
aus dem ersten BeschluB fiir Zosimos, Inschr.

v. Priene 112, 21 ff. ygafiptazsvg XEioozovtiftslg vit6

ztfg fiovXtjg xai rov §?'}/uov dm zov /xev szqoxb-

%sigozovr}}i£vov iv aQyaiQeoiaig yQafifiaria fiezaX-

lag~at
}
(ttjdsva 6s xijv ^p«a»- vizofieveiv ix rov xai-

gov Sta. zo ztfg Xsirovgyiag fidgog r}o<paXt-

oazo ftsv zov zs tdiov sxdozov xai zov zf\g zroXscog

fitov diTzXfjv iv Ssgiuazivotg rqv z&v yoafifidxojv

von Schreibern aller Art. Die folgende tJb er-

sicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollstandig-

keit und muB fur die Beantwortung der Frage nach

dem Charakter der Amter, denen Schreiber beige-

geben sind, auf die einschlagigen Artikel ver-

weisen. Zudem fiihren eine ganze Anzahl agypti-

scher Schreiber Titel, die ihre Einreihung unter

das Stichwort y. ausschlieBen und daher besonders

zu behandeln sind, wie ijztazoXoyQaq)og, ptovoyqd-

szoiijGd(i.svog avaygaqptfv, aus dem zweiten Be-40<po£, vofioygd(pog , vjtofivt)fiazoyQd<pog, 6 nodg zqj

schlusse, Inschr. v. Priene 113, 15ff. yga^ifxazEvg

yag yEvdfisvog zr\g [fi]o[v]Xrjg xai (zov) drtfiov zfjg

ze Xzizovgyias imfisXwg tiqosovtji xai rrjg sk ra.

bmiooio. [y]gd[fi]jxaza Sajzdvqg ov% vjieazeiXazo,

zov xotvov xai zov tdiov kxdorov fttov aotpaXi-

od/nsvofg d]ia zfjg ev zotg dsgptaztvoig fiv[fi]Xioig

avaygcuprjg und aus dem dritten Beschlusse, Inscbr.

v. Priene 114, 8ff. jtjgcozrjv 6e Xafiav jtaga r[ov]

dijfj.ov %eioozovia[v zjijg Ttgojzyg ygafifiarsiag Ttgo-

yga<peiq> u. a. Als Besonderheit sei erwahnt, daB
in einem Papyrus Erzberzog Eainer bei W es-

se ly Stud. II S. XLUC nr. 6 (1 Jhdt. n. Chr.),

wo zweimal vorkommt Tiaga Oeoyeizovog zov Eig?]-

vaiov (bezw. 'Igrjvatov) ygaftf-tarioog , das Wort
wahrscheinlich den Elementarlehrer, sonst ygap-
fiazioxrjg oder ygaftjuazodiddoxaXog genannt, be-

zeichnet; daher beide Male die Mahnung <piXo-

nov£t ygd<po>v (,schreib fleiBig'); vgl. Sonnen-
soztji fisv avrtjg imfteXoyg xai (piXoddfcog, /"r^rJSOburg Hum. Gymn. XX (1909) 201,
<5s Tiioziv xai (pvk[axr)v] zoiv nagado&wZQiv avxaii

ygafiftdtoiv Lioi[i]o]aro dotpaXi], duzXrjv zijv [dva]-
ygatpijv avrdijv [itagajdovg ev degftazivotg xai §vfi-
Xivoig xtvyzow und Z. 28ff. izt S]e vvv xai [ygjafi-
{tazevg a^io6tyj&sig rrjg fiovX.rjg xai rov Srjfiov ro

6ev(zsJqov elg rov ivsozfaJza ivijavzov szsxotrjzai

fiev dizzXijv zijv zoiv drjfiooioiv ygafijiidzatv dva-
yga<pij[r iv flvfiXiJvotg xai bsg^iazivoig revzeotv,

xdvra Sh ra. vtp
1

iavrov %gr}{iaTio$Evza yM]<piofcara

Der wichtigste agyptische Schreiber ist der

fiaoiXtxog ygafifiazevg, in den Pap}"ri mei-

stens abgekurzt fiaa. yg. oder fiaod. yg. (Belege

in den Indices jeder Papyruspublikation). Er
kommt seit der ersten Ptoiemaerzeit vor und be-

balt auch in der romischen Kaiserzeit, wo er,

streng genommen, kaiserlicber Schreiber ist, seinen

Namen bei. Er ist der hOcbste Beamte des No-

mos {yofiog, Gau, richtiger Steuerbezirk) nach dem
zov dfyfiov] xai hzioxo).dg xai xg*}ptaxtofiOvg dva- 60 oxgaztjyog, dessen ordentlicher Stellvertreter und
yiygaipev xa&6xt jzgodedrjXojxai Diese Stellen hat namentlich die ganze FinanBverwaltung des

sprechen fur sich eine deutliche Spracbe. Irgend Nomos unter sich. Wenn er in BGD 742 I 2Irgend
welche Beschrankung dieser avaygaq^ auf be-

fiondere Arten von dvaygatpai, wozu Wilhelm
Beitrage (1909) 272 hinzuneigen scheint, ist meines
Eracbtens unzulassig; viebnehr hat Zosimos satnt-

licbe offentbeben Scbriftatucke doppelt ausge-
fertigt (Scbubart a. a. O.). Hingegen ist die

mit xtfuojxaxog angeredet ist, so ist das kein Rang-
titel, sondern blofie iroflichieitepbrasc. Als dienst-

maBiger Stellvertreter dea Stattbalters in den

verscbiedensten Angelegenheitenwird er bezeichnet
ala 6 Setva dtadsx^fteroe tip oxgaxtjyiav oder 6
dura Siadezdfterog xai (<L h. abgesehen von seinem
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eigenen Amte) ra xaxa zijv ozgaztjyiav oder blofi

als Siddoxog. Eine meines Wissens bis jetzt ver-

einzelte Benennung ist 6 zov vofwv fiamXixog

SiaSex^fievoc %*jv ozgctzijyfav BGU 82, 7. Natiir-

lich kann der Strategos sich auch durch andere
hohere Beamte vertreten lassen. Nicht-Staats-

beamte vertreten ihn jedoch nur dann, wenn auch
der (too. yg., sein dienstmafiiger Vertreter, be-

hindert ist; vgl. Preisigke Stadtisches Beamten-

DaB der fiao. yg. den Statthalter auf semen
Dienstreisen begleitet, ist selbstverstandiich, aber
auch ausdrucklich bezengt, z. B. durch die In-
schrift, aus Philai Dittenberger OGIS 139, 6r

wonach sie den Priestern des Tempels durch ihren
langen Aufenthalt lastig fallen. Ihre in vielen
Einzelheiten bekannten Funktionen als selbstan-
dige Beamte oder als StellYertreter des Strategen
kennen bier nicbt alle aufgezahlt werden. Es-

wesen im rOmischen Agypten (Halle 1903) 67. lOmOgen zwei Beispiele geniigen, die die Bedeutung-
Der in den Papyri am haufigsten genannte des Amtes klar illustrieren. Die Steuersubjekts-

und wohl auch umfangreichste aller Gaue, der
'Agatvotzqg vo/*6g (Faijiim) (s. o. Bd.II S. 1289),
war auBer in Toparchien, wie jeder andere No-
rn os, atich nocb in 3 ftsgtSeg, Distrikte oder Be-
zirke, eingeteilt, in 'HgaxXeiSov , Qefxiozov, Ho-
?J{icovog ft£Qtg, und zwar, wie wir jetzt wissen,
schon in der Ptolemaerzeit (Krebs G&tt. Nachr.
1892, 535). In rdmischer Zeit sind die beiden

\ Steuersubjekts-
deklarationen baben im Arsinoites die Einwohner
der Metropolis (Hauptstadt des Nomos) 1. an den
Strategen des Nomos, 2. den koniglichen Schreiber,.

3. die beiden Stadtschreiber (y. zrjg [itjTQOJzolsmg)

in je zwei Exemplaren einzureichen , die Dorfbe-
wohner dagegen 1. an den Strategen, 2. den kG-
niglichen Schreiber, 3. den Dorfschreiber, 4, die"

Volkszahler {Xaoygd(poi) ihrer xm^y, also an vier
Bezirke Oeftjozov wndi IToU/ifovog zueinem Ver- 20 Instanzen in je zwei Exemplaren (Wilcken
waltungsbezirk zusammengefafit und stehen unter
einem Strategen, Wahrend aber dem axgaxyyog
t
HgaxXel8ov ftegiSog ein fiao. yg. 'HgaxXeidov /te~

Qidog unterstellt ist, so hat von dem ©sfiiozov
xal IToXefiOvog fieglg genannten Bezirke jede
jutglg ihren besonderen fiao. yg. In den BGU
ist der §aa. yq. Oeptiazov fiegidog viermal genannt,
im I, Bande, der fiao. yQ. IJoXsftoivog fiegidog 19
Col. I 11. Col. II 12. 302, 1. Recht bezeich-

Ostraka I 441). Der Strategos und der fiao. yg,
iiben die staatliche Aufsicht iiber die Einnahmen-
und Ausgabenverwaltung der Tempel aus, und
zwar in der Weise, daB die Priesterschaft eines

Tempels ihren Verwaltungsbericht (xstgiofiog) an
den fiao. yg. des zustandigen Strategenamtes ein-

sendet. So gelangt der Verwaltungsbericht der
Priester des Soknopaiostempels von Soknopaiu-
Nesos an den (iao, yg. des Strategenamtes des-

nend ist die Formulierung BGU I 158 (etwa 30 Herakleidesbezirkes des Arsinoitischen Gaues BGU
242/3 n. Chr.) Ncogfiavca r<£ xal Zegrjvco ozg(a~
zqyco) 'Agoi(voit(ovJ Os^iazov xal Iloke^tovog /.is-

QtScov xal *AjioM<i>viq> fiaod(tx(pJ ygfafipazst) zrjg

avzfjg ftegiSog (so). Aus der Briefadresse BGU
19 I 11 Msvavdgog yevoftevog ftamktxog yQa/tf/m]-
xtvg 'AQotrosirov darf nicht etwa gescnlossen wer-
den, es habe je einen einzigen §aa, yg. ftir den
ganzen Arsinoitischen Gau gegeben; die genauere
Bezeichnung enthalt die Briefadresse Col. II 12

I 296. Pap. Lond. II 352. Als oberste Lokal-
behfirde lafit das Strategenamt alljahrlich ein-

mal durch den fiao. yg. die Buchfuhrung prtifen.

Ob diese Aufsicht, die wir fur die Zeit der Ptole-

maer und der rOmischen Kaiser kennen, erst da-

mals geschaffen wurde oder aus alterer Zeit stammt,
laBt sich nicht entscheiden; s. Otto Priester

und Tempel im hellenistischen Agypten II 151.
153. Pap. Amherst II 33. 34 (157 v. Chr.) haben

MevdvdQQ) ysvopevti) Baod(tx$) ygfa^arep JIo- 40 uns das Novum gebracht, dafi der fiao. yg. mit
Ufi[covog] fiegidos. Ubrigens ist der ganze Zu- dem im/tsXtjTTJg in einem Gerichtshofe neben dem

Kollegium der Chrematisten sitzt; vgl. Wenger
Arch. f. Pap. II 49. Wilcken ebd. 142.

Neben dem Strategen und dem (Sao. yg. des
Osyrhynchites, des Gaues von Oxyrhynchos, er-

scheinen noch andere, bis jetzt in andern Gauen
nicht nachweiabare Schreiber des Gaues mit dem
Titel oi ygaepovTsg zov vofiov Pap. Oxy. II

246, 4. 35 (66 n. Chr.); an letzterer Stelle z. B.

_ . - „ ganze
satz hier rechtlich irrelevant, mehr dekorativ im
Sinne des eursus honorum ; denn Menandros ist

nicht mehr fiac. yg. und fallt seinen Spruch als

xotxrjg, wozu ihn der Prafekt durch Delegation
{avasiofmrf) bestellt hat j in Alexandreia; vgl.

Mommsen Iur. Schr. I 459f.

Auch inlnschriften sind die kOniglichen Schrei-

ber oft erwahnt, so in einer Inschrift aus Ale-
xandria von 170 n. Chr. de Ricci Arch. f. Pap. 50heifit es Ztjvoiv 6 Ti(aga) z((3v) tot vo^(hv) ygfa-
n 444 nr. 60 (= IGE I 1060) der Paodtxog ygaft-
fiaievg MagedtTov (Z. 16), fiaoiXixog ygafifiattvg

Bovoeigizov (Z. 23), fiaodtxog Bovfiaoxeizov (Z. 30)
und Z. 31 fiaatXtxos ^sfiewvrov avco rojtatv (=
avto xoaag%ic5v s. Wilcken Ostraka I 428).
Ferner begegnet der flao. yg. ro/uov 'EgfionoXeixw
IGR I 1067 (211 n. Chr.), $ao. yQ.'Egnwv&eizov
xal AaxonoXzlzov IGR I 1188 (130 n. Chr. =
Dittenberger OGIS 683), Antonios yga/j.fxa-

zevg 4>tXo>v CIG 5074 = IGR I 1363 (33 n. Chr.) 60

(povrovj ocotiffistcofxatj agv(ag) £• Im gleichen

Jahre wird in Pap. Oxy. II 239, 1 nur ein sol-

dier Gauschreiber erwahnt: z<p ygayovzi toy

'Ofygv/zixyv (sc. vo/iov). Offenbar ist dieser

Schreiber, wie Grenfell und Hunt zu letzterer

Stelle bemerken, zu identifizieren mit dem Ofter

vorkommenden voptoygdipog, der also seiner'

seits nichts zu tun hat mit dem vofitxos, wie
noch Pap. Oxy. I 24 Col. I 9 angenommen war.

Jeder Nomos zerfallt in Toparchien (zoxot),
ist wohl der flao. yg. des Nomos sisgi 'EXeipavxlvtjv deren Zahl je nach seiner GreBe verschieden ist
xai fOaff; ganz sicher ist diese Ausdehnung des (Wilcken Ostraka I 428f.). Jeder zonog hat
Begnffes $t'Xat beim ozgatyyoe <PiXd3v IGR I 1311 einen zoxoyQaftftazevg. In den Toparchien, die
(= Dittenberger OGIS 695). Da der Strategos
diese* Nomos zugleich auch Strategos des Nomos
'Ofifiizrjg sein kann (Lepsius Denkmaler XII
nr. 802. 393 = Dittenberger OGIS 202), so
ist dasgelbe wohl auch vom jkto, yg. anzxinenmen.

man als die Landbezirke des Gaues bezeichnen
kann, liegen einerseits die fttjTgwioXtg, meist die

uralte an das Gauheiligtum angeschlossene Haupt-
stadt des Gaues, der Sitz der obersten Steaer-
behOrde, des Strategen und des @ao. ye., die

1773 Tgafifiazelg r#<xfifiavels im
ihren besonderen ygaptfiaztvg hat, andrerseits die von Bewohnern der i^tgonohg fiber Wegssug yon

zahlreichen DOrfer {xmfiat). Diese unterstanden AngehOrigen nicht, wie man nach Analogle dw
der nrjzgoTtoXtg, die zwar selber nicht autonom war, Geburts- und Todesanzeigen spaterer Zeit erwarten.

also staatsrechtlich "nicht als jioXtg , sondern als wiirde, an die y. wrgoitdXewg , sondern an die

xcofirj gait. Von den zahlreichen Beamten der zojioyga/iftarelg xal x<a(toyQa(ifiazstg. Das Fehlen

x<3ftai sind neben den xtopdgzai besonders wichtig der y. fttjzgojioXsojg in dieser Zeit stimmt mit der

die xwfioyeattfiarsTg, deren Amt BGU 902, bekannten Tatsache, dafl die Metropolen seit Be-

13 xm^ioygafAfiazeia heifit. Zur allgemeinen Orien- ginn der rOmischen Verfassung zwar eine gleich-

tierung vgl. die grofie Inschrift aus Girgeh in mafiigorganisiertestadtischeBeamtenschafthaben,

der Grofien Oase Dittenberger OGIS 665 n. 32 10 aber, falls sie nicht Autonomie besitzen, die von

(= IGR I 1262) und die dort angefuhrte Lite- alters her bestehende Komenverfassung beibe-

ratur, sowie Dittenberger 666 n. 10, fur die hielten (Mitteis Reichsrecht und Volksrecht 20),

Ptolemaerzeit Engers De Aegyptiacarum xto- also durch Staatsbeamte yon oben herab regiert

jwrijvadministrationequalisfueritaetateLagidaram wurden. Es ist wahrscheinlich , dafi der y. ptt}~

(Groningen 1909). Fur den Dorfschreiber kommt tgoxoXetog als Bureauchef noch Hilfsschreiber,

auch der Titel y. xto^fjg vor, Pap. Oxy. I 133, y. schlechthin genannt, unter sich hatte. Aus-

26; im iibrigen s. Art. Koinoygaptiaxevg. drucklich bezeugt sind solche meines Wissens

Der ygaftfiazevg n^zgostoXsmg (z.B. BGU nur fur die xofioyga^fiazeig durch eine Inschrift

182, 2. 110, 3. Ill, 4 (138/9 n. Chr.). 254 I 4 Hadrianischer Zeit (120 n. Chr,) bei de Ricci

(160i " """ " ' "
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fiars

rhynchos yga^fxazsvg zfjg noXscog (Pap. Oxy. 54, einen Papyrus aus Oxyrhynchos Pap. Oxy. 488, 14

11. 487, 4. 13. 529, 19. 714, 7). Sein Amt heillt 'AgiBfiidoigog rig yga/nfiazevg xco/ioygafifiazsog zijg

ygafifiareia aoXsaig BGU 820, 12. In ATsinoe- Kglxswg (abgekurzt Z. 39), woraus sich die spe-

Krokodilopolis, der Metropolis des Arsinoitischen zielle Aufgabe dieses Schreibers deutlich ergibt

Gaues (Faijum), amten gewOhnlich zwei y. mxqo- und zugleich die Erganzung xcofioyga^aziag,

jtoXewg gemeinsam, so BGU 55 CoL II 12. Pap. nicht xafioyga/jt^azslag fur die zitierte Inschrift.

Fay. 30, 2. Pap. Gen. 33, 1. Uber ihre Funk- tfber die Entwicklung der Verfassung der Metro-

tionen s. Preisigke Stadt. Beamtenwesen 9f. 30 polen unter rfimischer Herrschaft s. Preisigke

An sie sind einzureichen die fiskalische Zwecke 5f. Ihren AbschluB findet sie mit der Verleihung

verfolgenden Geburtsanzeigen (Pap. Fay. 28, 2) der Autonomie an Alesandreia und samtliche Me-

und Todesanzeigen (BGU 79, 19), Steuersubjekts- tropolen durch Severus im J. 202 (Wilcken
Deklarationen (Paul M. Meyer Heerwesen der Ostraka I 434). Jetzt tritt die §ov\ri und auch

Ptolemaer 110. 115. Wilcken Ostraka I 440ff.), der Sijfiog in Tatigkeit. Die fiovXr} bestellt die

sowie die Vorschlagsliste zur Auslosung der stadti- liturgischen stadtischen Beamten selber durch

schen Beamten (Xeiz&vgyovvxsg) , wie Gymnasi- Wahl (Preisigke 18), wahrend sie die Prasen-

archos, Exegetes, Kosmetes u. a. Die stadti- tationsliste der liturgischen staatlichen Beamten,

schen Beamten {agiovteg) stellen die Vorschlags- deren dienstliche Tatigkeit von den Ressorts der

listc selber auf und reichen sie zunachst dem 40 Stadt- bezw. Dorfgemeinde vollig losgelfist ist,

y, nr)xgo7i6Xea>g ein, woraus sich ergibt, daB durch den Prytanen {svag%og ngvtavig ; s. Prei-

dieser eine von der ihrigen verschiedene Stel- sigke 52) dem Strategos direkt unterbreitet. Es

lung einnimmt. Nachdem er sie gepriift hat, tritt also der y. ^zgoTtoXeoyg von 202 an in diesen

sendet er sie an den Strategos, dieser an den liturgischen Angelegenheiten auBer Wirksamkeit

;

emozgdzriyog (s. o. Bd. VI S. 203), der die Aus- ob auch in andern Funktionen, die ibm bis dahin

losung vollzieht (Pap. Oxy. I 54, 10). Dieser oblagen, laBt sich nicht sagen (Preisigke S. 21

Instanzengang zeigt, daB der y. fitizgoxoXecog und Anm. 8).

direkt mit dem oxgaznyog verkehrt, wie er auch Eine privilegierte Sonderstellung nehmen,

von ihm direkt Befehle erhalt (Pap. Fay. 26, wahrscheinlich schon seit Beginn der Ptolemaer-

150 n. Chr.). Daraus ergibt sich, daB er nicht 50 herrschaft, die Griechenstadte in Agypten ein,

stadtischer, sondern staatlicher Beamter ist. DaB namlich die alteste griechische Grundung, Nau-

der y. TioXswg auch aufierhalb Agyptens oft vor- kratis im Delta, das von Ptolemaios I. gegriin-

kommt, aber sonst iiberall zu den stadtischen Be- dete Ptolema'is in Oberagypten und Alexandria,

amten geh^rt, wurde oben unter II A 3 gesagt; Diese besaBen die Gemeindeautonomie; $wXr\ und

vgl. auch Liebenam Stadteverwaltung 288f. dijftog faBten also nach gemeingriechischer Weise

,Die agj-ptischen y. firizgoxoXewg sind staatliche Beschlusse. Besonders gut kennen wir die Orga-

Organe , die als Mittelspersonen zwischen den nisation fur Ptolemais schon im 3. Jhdt. v. Chr.

agxovxeg (d. h. den stadtischen, von den Staats- durch die von Jouguet gefundenen und Bull.

behOrden bestatigten Beamten) und dem ozga- hell. 5X1 (1897) 184ff. publizierten Inschriften

zr\y6g stehen und dazu berufen sind, diejenigen 60 aus Ptolemais. AuBer dem alle einschlagigen

stadtischen Angelegenheiten zu bearbeiten, die Fragen umsichtig erortemden Kommenter von

nicht unter die Selbstandigkeit der agxovxeg fallen' Jouguet vgl. Wilcken Ostraka I 433f. und

(Preisigke 10, 4). In den Dorfgemeinden fallen Preisigke 2ff.

die entsprechenden Funktionen den xcoftoyga/i- Von den ubrigen Schrabem der zahlreichen

ftarEts zu, Wahrscheinlich waren die y. fitjzgo- staatlichen und stadtischen Beamten soil im fol-

xoXetos zu Beginn der rOmischen Herrschaft noch genden bloB eine Auswahl au^rezahlt werden,

nicht vorhanden; denn in Pap. Oxy. II 251 (19/20 wobei gleichzeitig einige Lftcken frfiherer Bande

n. Chr.) und 252 (44 n, Chr.) ergehen Meldungen der Realenzyklopadie ansgefmlt werden kftnnen.
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Eingebender untersucht ist bis jetzt nur die

Stellung der Schreiber der Tempelverwal-
tun g durch Otto Priester und Tempel ira helleni-

stJBchen AVgypten II (Leipzig 1908). Es ist wahr-
scheinlich, daB in Agypten jedes groBere Heilig-

tum eine besondere Tempelkanzlei mit besonderen
Kanzleibeamten besaB (Otto II 159). So hat
z. B. der luppitertempel von Arsinoe" als stan-

diges Dienstpersonal 1. einen Tempelwachter (vao-

bOrenden Heiligt&mer zugeteilt waren bei der Ver-
teilung der ovvxag'tg, der vom Staate den Priestern
alljahrlich zugewiesenen Besoldung (0 tto 1 366ff.).

Sonst hieBen diese Kassabeamten xooeozqxdzeg
zrjg ovvzdg'sojg Oder oi zigog zoig %£igioftoTg zszay-

fihot (Otto II 129). Aus der Verschiedenheit
der Titulatur darf wohl gesclilossen werden, daB
es fiir diese Kassabeamten einen offiziellen griechi-
scben Titel nicht gab, sondern nur einen agypti-

tpvZag), 2. einen Bibliothekar oder Archivar {tzqo- 10 schen. Wenn, was freilicb recbt unsicher ist. Pap.
atgizqg fitftho&tjxyg), 3. einen Sekretar {ygafi-
/natsvg), 4. einen nicht naher zu benennenden
Tempeldiener. Sie erhalten allmonatlich ein regel-

rechtes Gehalt (oyojviov), der Tempelwachter 28,
der Bibliothekar 30, der Sekretar 40, der Tempel-
diener 19 Drachmen (BGU II 362), wozu viel-

leicht noch NatnTallobn kam. Die Abstufung
des Gehaltes beweist, daB das Amt des Sekretars
wohl am meisten Arbeit erforderte (Otto II 21f.).

Amherst II 58 der Priester auch den Titel y. ffihrte,

so scheint er auch als Kassabeamter fungiert zu
haben (Otto II 143, 4). Hier mag auch das in Pap.
Tobt. 1 97, 21 in Terbindung mit dem smaxaxixov
Uqecov genannte ygajufiazixov iBQstov erwahnt
werden, offenbar eine Abgabe, uber deren Natur
noch Otto II 340 sich nicht zu aufiern wagte.
Jetzt ist uns das yoap,\iaztx6v durch eine Reihe neuer
Teste bekannt, besonders Pap. Hibeh I 110,23.

Es ist nicht unmOglich, aber nicht beweisbar, 20 24. 26 (etwa 270 v. Chr.) und von Grenfell und
daB die Niederschrift der BGU II 362 erhaltenen «--* "^.i. ™ : r _ n«n —n -j-i^.--—i-i*_i.

Abrechnungen des arsinoitischen Iuppitertempels
von eben diesem Schreiber herrfihrt (Otto II

H7, 4).

Die Aufgaben der agyptischen Tempelkanzlei
sind nach Otto II 156—162 1. die alljahrliche

Aufstellung des Rechenschaftsberichtes des Tern-
pels und gleichzeitig ebenfalls alljahrlich die der
Liste der Priester hOherer Ordnung des betreffen-

Hunt Hibeh Papyri I p. 292 wohl richtig erklart

als a charge for the benefit of the numerous
yga^azstg -, vgl. auch Pap. Tebt. I 61 (b) 342
—345 (Anm.) und 97 (Einleitung). Weniger klar

ist das yQafifiatiHov in der stark zerstorten Ab-
rechnung BGU 820, 6. 28 (192/3 v. Chr.) und
in der Quittung BGU 828, 2 (byzantinische Zeit).

rgap/uazeig als Hilfspersonal lassen sich

fiir so viele BehOrden nachweisen, daB wir sagen
den Tempels, der sog. ygaqptj ieqecqv, 2. die Fiih- 30 durfen , es habe sozusagen jeder Beamte seinen
rung eines Registers uber die Personalverande-

°- 1
-
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rungen innerhalb der Priesterschaft , besonders
bei Todesfalien, 3. mannigfaltige andere, teils be-

legte, teils zu erschliefiende KanzleigescMfte.
Die Abfassung und Aufstellung von Priesterde-

kreten, die nach dem Dekiet von Kanopos (Dit-
tenberger OGIS I 56) Z. 73ff. Sache des Ober-
priesters und der iegoygafifiazetg war, wenn man
die hier genannten oi zov hgov ygafiftazetg mit

Schreiber oder Kanzlisten gehabt. Auf die Frage
nachBestellung und Amtscharakter dieser Schreiber

versagen uns die Papyri die Antwort ; soviel wir

sehen, gab es hierbei weder Iteration noch Ku-
mulation mit andern Amtern. Besonders zahl-

reich waren natiirlich die y. bei der Steuererhe-

bung, wo sie neben den fioq&oi als Hilfspersonal

der direkten Erheber sehr haufig in den Ostraka
erscheinen, statt der Erheber selbst die Steuern

den ieQoyQafifiarets von Z 4 und 69 identifiziert 40 einziehen und Quittungen ausstellen (Wilcken
(Dittenberger I p. 109 n. 136), ferner die Ab- Ostraka I 618). Vielfach ist es nicht mOglich,
fassung von Ehreninschriften, von Inschriften zur
Ausschmftckung der Tempelwande und die Fur-
sorge fur zweckmafiige VerOffentlichung von Be-
scheiden der Regierung, die an die Tempel er-

gingen, werden die Kanzlei immer nur gelegent-

lich beschaftigt haben. Mehr und Ofter nahm
sie in Anspruch das Aufsetzen von Vertragen usw.,

wie sie die Verwaltung des Tempelbesitzes nOtig

den Charakter von bloB als y. bezeichneten Schrei-

bern naher zu bestimmen, so den 'AnoXXa>viog

ygfafifiaTEvs) in einem Verzeichnis von 25 Mannern
aus Ptolemaischer Zeit, Wilcken Ostrakon 1194
Verso Z. 4. Mehrfach werden wir in solchen y,

lediglich von Privaten angestellte Schreiber, Pri-

vatsekretilre , vor uns haben, so in Wilcken
Ostrakon 1166, einer Abrechnung aus romischer

machte und vor allem die Erledigung der Tempel- 50 Zeit; ebenso 'Aaoilwvtog 'Avtitz&tqov, yQa^iaTevg
korrespondenz , zumal mit der Regierung, wofiir

Otto II 160 zahlreiche Belege anfiihrt und wozu
S. 345 noch Pap. Tebt. II 293. 302. 313 nach-
getragen sind. Die Tempelkanzleien fassen Do-
kumente in hieroglyphischer. demotischer und
griechischer Schrift ab. Die Hieroglyphen meiBelt
ein besonderer hQoykv<pog ein, s. den Art. Otto I

112. II 161, 2 und Pap. Leid. U., neu herausgegeben
von Wilcken Melanges Nicole (1905) 581ff. Die

'Ogvv/xsvovg in einer Inschrift bei Strack Arch,

f. Pap. Ill p. 127 nr. 3 (= Dittenberger OGIS
732), wobei Ornymenes, ein allerdings seltener

Personenname, ak sein Dienstherr zu fassen ist

(Strack). Dagegen ist es i atsam , iiber den dijfio-

oiog yefa/ipaTevg) BGU 55 II 24 (175 n. Chr.)

wegen der starken ZerstCrung des Papyrus das

Urteil zuriickzuhalten; denn schon wiederholt

haben spater gefundene Urkunden die Erklarung
eigenfclichen Schriftsprachen sind das Demotische 60 gegeben. So konnten die xaoa Aotgitavog

5?- ^n ^™1™cihe
Jl

offiziellzugelassen ist in y g a ftftateTg in Pap. Par. 81, 26ff., die Lum-
„n j..-^.-l._. m i

,
,

broso Recherches 347 als Angestellte der Ma*der hellenistischen Epoche, abgesehen von der
allerersten Zeit, nur das Griechische (Otto II
161).

Eigenartig ist die Verwendung des Amtstitels
reafifiazeZg Pap. Lond. 41 Recto [S. 27] Z. 21
fBr Kassabeamte, die den Vorstehera der ver-
Bchiedenen zum groBen Serapeum bei Memphis ge-

gazinverwaltung betrachtet hatte, durch Pap.
Lond. I 27 (S. 14) Z. 2 (= Pap. Lond. I 31 [S. 18]
Z. 7) als Beamte der KOniglichen Bank (zgdjteCa)

erwiesen werden; s. Otto Priester u. Tempel n
136, 2. Hingegen laBt sich nicht mit volligex

Sicherheit der Charakter des Aristarchoa bestim-
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men, aus dessen offizieller und privater Korre- xotfvdv r&v xata] Kimoov yoaftftat[sc0v)) und

. spondenz die zwischen das 36. Jahr des Phila- daB sie in Gemeinschaft mit den Dionysischen

delphos (250/49 v. €hr.) und das 6. Jahr des Kunstlern die Ehreninschrift fur Olympias, die

Euergetes (242/1) fallenden Schreiben Pap. Lille Frau ihres Vorgesetzten Theodoros (CIG 2619)

nr. 12—17 stammen. Schreiber war er sicher, errichteten, ist eine einleuchtende Vermutung von

vielleicht roaoyeawazevg. Der Charakter des Waddington zu Le Bas TU2796, der auch

AnoXXaivtog 'Ia^vQicovog yQapftazsvaiv rGiv ofiori- Dittenberger OGIS 161, 4 beigestimmt hat.

$i(ov rotg cvyy£V€m xai oiaov6fio>i atz(ovixciv xiyg Es darf hier auch erinnert werden an die y. ztiv
rHpax?.ddav ttegldog in einer Inschrift vom Moeris- t aypdz a>v im Vertrag zwischen Smyrna und den

see, Gott, Nachr. 1892 533 nr. II (= Ditten- 10 Bewohnern von Magnesia aua der Zeit Seleukos II.

berger OGIS 177) Z. 4 ergibt sich aus der Kallinikos (etwa 244 v, Chr.), CIG 3137 (= Mi-

Natur der zum Hofstaate gehGrenden ofioriftoi chel Recueil 19 = Dittenberger OGIS 229)

roZg ovyyeveoi, die gleich hinter den ovyysv&Tg Z. 46—48, wo der Zusatz oi ovxeg y. roiv zay-

rangierten; vgl. Dittenberger OGIS nr. 104 n. 2 fidrcov sie als bereits bei den Truppen vorhandene

(S. 181f.), Art.V^ozi/xot und Olxovopiog otxio- standige Beamte deutlich scheidet von den nach-

r(«c5f, sowie auch Dittenberger OGIS 192 n. 9. her genannten avdosg cu-iodeix&ivTsg, die ad hoc

Wie dagegen in dem Bittgesuch an den kOnig- bestellt wurden.

lichen Hypomnematographos in einer Inschrift Zum Schlufi stelleichin alphabetischerReihen-

aus Euhemeria im Faijum, Grenfell and Hunt folge eine Anzahl Schreiber verschiedener Res-

Fayum Towns and their Papyri S. 48 (= Arch. 20 sorts zusammen.

f. Pap. II 555 nr. 38 = Dittenberger OGIS 'Avztyoayevg. tTber seine Funktionen Bran

-

736) der xotvog yoafiftazevg Z. 27 k'ygayev dis o. Suppl.-Heft I S. 901 ; dazu jetzt neue Be-

IIzoXs/Ltcuog AiSvfiov y.otvdg yoapfiarevg aufzufassen lege aus friiher Zeit in Pap. Hibeh I 29, 8. 27.

ist, weiB ich nicht. " 32 (ca. 265 v. Chr.) und 110, 28,

Auch im Heerwesen der Ptolemaer be- rqafifxaxsvg ayogavofieiov Pap. Oxy. 107,

gegnen wir den y., die aber nicht als Schreiber 3, ein Schreiber des Notariats, iiber das einlaB-

fungierten, sondern zur Intendantur gehorten und licher als o. Bd. I S. 885 zu handeln sein wird

vor allem fur das Bechnungswesen und die Ver- im Art. roayetov oder Notariat.

pflegung desjenigen TruppenkOrpers, dem sie unter
eO yQa{i[i[atsvg] zav avdoa[a6S]a>v

einem Strategen zugeteilt waTen, zu sorgen batten. SOxai b avnygafpevgrn Pap. Hibeh I 29, 7 (etwa

Ich erwahne den y. x&v tiio$o<p6ga>v iTiaecov aus der Mitte der Regierungszeit des Philadelphos,

bei Wilcken Aktenstucke aus der Kgl. Bank etwa 265 v. Chr., s. Grenfell-Hunt Pap. Hibeh

zu Theben, Abh. Akad. Berl. 1886 nr. 5. 6. 7, I p. 161) ist nicht vollig klar. Da es sich bei

wohl auch Pap. Lille 10 frg. 1, 2, ferner den y. den avSgdizoda (nicht SovXot oder oojfiaza) mog-

r&v pio&oyoQOJv xet&v Aktenst. 11 und den licherweise um Kriegsgefangene {aixfiaXmrot) han-

yQapit-tazevg z&v xaxolxoyv injiiaiv CIG 4698 delt, so mochte ich beim y. zc5v dvdgcuioSoJV nicht

(= Ditten berger OGIS 102, zwischen 146—116 an ein standiges Amt denken, sondern an einen

v. Chr.) und in der auf Thera gefundenen Inschrift ad hoc emannten Schreiber, der, wie es scheint,

aus der Zeit Philometor VI (181—146 v. Chr.) IG namentlich dem Pachter (zeXibvtjg) der Sklaven-

XII 3 n r. 466, 9 EtgtjvaTog Nixiov [*AXs]£oav- 40 steuer zu seinem Rechte verhelfen soil.

fiQEvg 6 yganpazsvg zdiv xaxa Kgrjxyv xai Srjoafv 'Axoloyiozai ygafijiaxelg als Beamte des

xjal 'Aooivorjv zrjr ev [lie]lojiovvtjoot ozgazioi- Archivs, und zwar speziell des nazakoysTov, der

[z]65v xal fiazifiwv xai otxov[6ft]og zoiv avzcov Registratur, sind bis jetzt nur in der vom J. 127

zoitoiv, wozu zu vgl. Dittenberger OGIS 102 n. Chr. stammenden, fur das agyptische Archiv-

n. 5, 9. Uber die y. im agyptischen Heerwesen im wesen ungemein wichtigen Urkunde Pap. Osy. I

allgemeinen s. P.M. Meyer Das Heerwesen der 34 Col. 18 erwahnt, deren erste zwei Columnen

Ptolemaer und ROmer in Agypten G5ff. Ich reihe eine vom Prafekten Flavius Titianus verfugte Re-

hier an den y. oxgazrjyovVdoErog Orjpatdog gelung des Verhaltnisses der Beamten der Lokal-

Pap. Osy. in 602 (2. Jhdt. n. Chr.), uber den ich archive zum zentralen Staatsarchiv im neuge-

nicht mit Sicherheit zu urteilen wage, da die Ur- 50 bauten Hadriansarchiv {Adgtavrj ptftkio&qxrj) ent-

kunde erst im Auszuge publiziert ist. halten. Darnach sind die dxoXoyioxai Unterbe-

Besonders gut kennen wir diese y. der Ptole- amte der Lokalarchive, die den Auftrag erhalten,

maischen Truppen fiir die Zeit, wo Ky pros unter Verzeicbnisse der in den staatlichen Eegistra-

der Herrschaft der Ptolemaer stand. " Da treffen turen deponierten Kontrakte mit kurzen, regesten-

wir um die Mitte des 2. Jhdts. v. Chr. in CIG artigen Inhaitsangaben anzufertigen und an das

2625 (= Dittenberger OGIS 154) einen Seleu- Nanaion und das Hadriansarchiv in Alexandria

kos y, z&v dvvdfiEiov als Generalintendanten zu senden; vgl. Z. 7—12 oi fdzgi vvv h zo>

der gesamten auf Kypros stationiertenHeeresmacht. xaza).oydto <kioXo[y]tazai yga^mzsTg xaXovftevot

Ihm sind die y. f
die Zahlmeister der verschiedenen xard to Jia/.aiov z&og lyloyiZEodojoav to ovvaV.dy-

Truppengattungen unterstellt. Statt y. xa>v dvvd- 60 fmra xeQiXa/ufidvovzeg zd te xcSv vofioygdqpcov xai

fteojv finden wir die detailliertere Benennung etzI z-^g zd zoiv owalXaooovzoiv dvofiaza xai zov dgi&{tov

xazd xi}v vijoor ygafifiazetag zojv 3ie£ix6~Sv xai fa- zoiv olxovofitcov xai zd eidrj zoiv ovppoXaicov xat

srtxcov ovvdfisaw Le Bas-Waddington JJI 2781 xaxa%aigi£haioav iv dfitpozigaig xacg fiifiXio&rjxaig;

{= Dittenberger OGIS 155) angewendet von s. Grenfell-Hunt Pap. Osy. I S. 70. 73,

Theodoros, dem Sohne des Seleukos, der seinem Vater die die djzoXoyiozai mit Recht als blofie ,clerks\

im Amte nacbiolgte, als dieser zum Strategenamte Schreiber oder Sekretare der Archiwerwaltung,

vorrftckte. DaB die y. der verschiedenen Truppen- bezeichnen. Der Ausdruck o* /***£* vvv iv rq>

gattungen auf Kypros ein Kollegium bildeten (to xaxcdoyeup ojtoXoytoxai yoaftfiateVg xalo6fievoi
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dieser Urkunde von 127 legt es nahe, sie mit lieh bezeugt ist er fiir die Kaiserzeit blofi durch
den y. Htixakyyeiov von Pap. Oxy. IV 719, 6 vom Wilcken Ostrakon 1159 yQafifiaxfct) oizoXoyftasj,
J. 198 zu identifizieren. Der SchluB ist aber BGU 67, 5 {199 n. Chr.), wo die ygfa^fiazeig)
nicht ganz sicher, da auch andere Archivbeamte, mxol(oyto.g) statt der Sitologen selbst die Quit-
die ^uminatoren', dxovioxal (s. Mitteis Henn. tung ausstellen, und durch Pap. Lond. CCCLI.
XXX [1895] 597) in Pap. Oxy. I 84 Col. I 12 Wilcken lest die Abkiirzung durch aizokfoyUg)
als ol xaXovfiEvoi eixoviovai bezeichnet sind, doch auf, Viereck liest BGU 67 ygfafipazeigj oizo-
wohl weil die Urkunde von einem Komer, dem X(6yoi)

t mflglich ware wohl auch j-^a/jpwH
Praefectus Aegypti ausgegangen ist. otzol(6y<»v).

re afi?iaT8tg der xQV^zioxat, der wohl 10 SxgeTpa, das Pap. Oxy. I 59, 9 (292 n. Chr.)
hauptsaehlich mit der Protokollfiihrung betraute vorkommt, ist nicht etwa blofie Ubersetzung yon
Gerichtsschreiber beim Gericht der Chrematisten, y., sondern scheint einen standigen Gesandten der
einer Art Gaurichter, wie die attischen xaza Stf- Stadt Oxyrhynchos an den Hof des Prafekten zu
povg 8txaozat, ist erwahnt in der 172 v. Chr. ab- hauptsaehlich richterlichen Dienstleistungen zu
gefafiten Inschrift von Ghazi(n) bei Krcbs GtJtt. bezeichnen nach den Worten dxavzrjoai im zhv
Nachr. 1892, 536ff. (=Dittenberger OGIS 106) fytyoviav (= Praefectur) xal jigomdgevoai za>
Z. 14, nach dem sloaytoyevg und vor dem Gerichts- dxgdvzcp avxov dixaaztjgica; vgl. Wenger Arch,
diener (vTzrjghrjg). AnStelledesfehlendenArtikels f. Pap. H56f. Wilcken ebd. II 128. Preisigke
Xgrjuaztozai sei hier nachtraglich verwiesen Stadt. Beamtenwesen im rom. Agypten 25.
auf die von Dittenberger a. a. 0. p. 184 ver- 20 [Schulthefi.]
zeichnete altere Literatur und die neueste ein- Grammatik. I. Die Griechen. Unter-
gehendere Untersuchung von Gradenwitz Das suchungen liber den Ursprung, das Wesen und
Gericht der Chrematisten, Arch. f. Papyrusforsch. die Pormen der Sprache, was wir heute im
III 22—43,

^ engeren Sinne unter G. verstehen, begegnen uns
Tgafifiazsvg Stoixtfoecog, ein Schreiber verhaltnismafiig erst spat bei den Griechen, und

bei der Stotxtjatg (s. o. Bd. V S. 789f.) ist er- zwar waren es nicht mir urspriinglich, sondern
wahnt m dem blofi im Auszug publizicrten Briefe auf die Dauer von fast zwei Jahrhunderten
Pap. Oxy. Ill 642 (2. Jhdt. n. Chr.). vorwiegend rhetorisch - stilistische oder logisch-

Blofi hingewiesen sei auf Atooxogog ygap- dialektische Erwagungen, welche der sprach-
tiaiEig e&vovg BXep/xsov axo xo^EQxicov 30 wissenschaftlichen Forschung zugrunde lagen.
(= a commerciis) in BGU 972, 1, einem Dar- Es fallt uns heute schwer, uns eine bereits durch
lehensvertrag aus dem Latopolitischen Gau aus groBartigeliterarischeSchOpfungen ausgezeichnete
dem 6./7. Jhdt. n. Chr. Kulturepoche vorzustellen , die weder eine syste-

rgaft}taxsXg xazaloyetov, Schreiber der matische Formenlehre noch tiberhaupt eine fixierte
Registrator (scribes of the reeorde office), sind grammatische Terminologie besafi. Es war daher
erwahnt Pap. Oxy. IV 719, 6 (193 n. Chr.). Als eine wissenschaftliche Tat allerersten Ranges, als
solche Sekretare sind uns durch ihre Funktionen man sich etwa im letzten Drittel des 5. Jhdts.
bekannt, ohne dafi ihr offizieller Titel angefulirt in Hellas und zwar, soweit unsere Kenntnis
ist, ein Hephaistion Pap. Oxy. Ill 485, 8 (178 Teicht, zum erstenmale in der Kulturgeschichte
n. Chr.) und ein Flavius AuTelius BGU 578, 8 40 des Menschen, der Erforschung der Sprache zu-
(189 n. Chr.), Das xazaXoystov lag vermutlich wandte. Mogen auch die ersten Versuche einen
in Alexandria; s. Art. Kar aXoyeTov und oben recht dilettantischen Charakter getragen haben,
'AjioXoytazal yga^azeig. so ist dennoeh die griechische G. als Wissenschaft

reapftazsvg xXV govxo>v (s. d.). Die Rolle im Laufe der Zeit auf eine so feste empirische Basis
dieses Schreibers lehrt uns Pap. Hibeh I 82, 15 gestellt worden , dafi sie langer als anderthalb
(238/7 v. Chr.) kennen, eine sehr interessante Ur- Jahrtausende kanonisches Ansehen genofi. Speziell
kunde. Im 6. und 7. Jahre des Eucrgetes sind ihre Terminologie hat sich mit unwesentlichen
Kolonisten ius Faijum entsandt worden. "AtpQog Modifikationen durch die Vermittelung des La-
zeigt dem Asklepiades, der im Arsinoitischen Gau teinischen bis auf den heutigen Tag behauptet.
eine nicht unbedeutende Stellung bekleiden mnfi, 50 Unsere Kenntnis der geschichtlichen Entwick-
an, man habe als Schreiber der entsandten Kle- lung ist aber bis zum Erscheinen des kleinenBiich-
mchen Isokrates bestellt, und ersucht ihn, diescm leins des Dionysios Thrax, im 2. Jhdt. v. Chr.,
bei der Ausubung seiner Amtspflichten (m xara worm uns ganz plotzlich, wie aus einer dunklen
iyv yeafifiazeiav) nach Kraften behilflich zu sein, Tiefe, ein fertiges, wenn auch keineswegs in alien
damit die Interessen des Konigs aufs beste ge- Teilen einwandfreies System entgegentritt, infolge
wahrt werden. Es lafit sich leicht ausdenken, des fast ganzlichen Verlustes der Originalquellen,
welcher Art die Aufgabe dieses y. bei Neubezug h6chst mangelhaft. Denn was uns die Spa-
von Landereien durch die Kleruchen gewesen sein teren, wie Varro, Quintilian, Gellius, Apollo*
mag- ^

t ^
nios Dyskolos, Herodian, Augustin, Sextus Empi-

reapftazevg xgaxzogwv dQyvQtxc3vFa.i>.G0ricus
t die Kommentare zu Dionysios Thrax, desW"1 533, 23 (Ende des 2. oder Anfang des Proklos zu Platons Kratylos, des Ammonios zu

3. Jhdts. n. Chr.) TSeplq ra> z[ov 'Iojtov Ilayya Arist. nsQi sQn, t
ferner die lateinischen Gram-

ygafifiarei xQaxzoQOiv agyvfQixwv), s. Art./7eax- matiker, vor allem Priscian, iiber die Anf&nge
roQeg. un^ Entwicfeiunggphasen berichten, entbehrt gar

reaft/tazevg der otzoXoyot. Da6 diese in zu oft der nOtigen Klarheit und historischen Zu-™wem ^apyrusurkunden ungemein haufig vor- verlftseigkeit. Wag sich im allgemeinen dartber
kommende BehCrde (s. Art. SixoXoyot) einen feststellen laSt, m«ge im folgenden kurz daree-
Schreiber hatte, ist selbstveretandlich. Ausdrack- legt werden.
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Der Euhm des Archegeten auf dem Gebiete der neoterischen Beobachtungen des Protagoras im
grammatischen Forschung gebuhrt zweifellos dem Auge hatte (vgl. z. B. das beruhmte Schlagwort

grflBten der Sophisten, Protagoras von Abdera des Sophisten in v. 679 6q&&g yag Xdyetg und Plat.

<ca. 481 411). Seine Untersuchungen waren ver- Phaedr. 267 c), so werden wir auch in dem Vor-

mutlich in einer Schrift betitelt jieqI dQ$6xi}Tog twv schlag aXlxxmQ (so ubrigens schon Pind. 01.

ovouaztov (vgl. Plat. Crat. 391b) oder itegi 6q$os~ XII 4. Aesch. Ag. 1656) Und aXexzQvaiva, statt

nelag (Plat. Phaedr. 267 c), falls dies nicht nur wie bisher doppeltgeschlechtig oXbxxqvwv ,
zu

ein Teil seiner 'Mrj&sia war (vgl. Diels Vor- bilden, nicht eine geniale Parodie, sondern eine

sokrat.2 II 534, 9), niedergelegt. Nur weniges ist zufallig nicht bezeugte, aber vom Standpunkt de&

uns aus diesem epochemachenden Werke uber- 10 Protagoras durchaus konsequente und tatsachlich

liefert. Arist. rhet. Ill 5 p. 1407b schreibt ihm gestellte Forderung erblicken durfen. Wenn ferner

die Unterscheidung der drei grammatischen Ge- Aristophanes sich dariiber lustig macht, dafi der

nera zu {za yemj zcov ovofidxwv dif/Qsi, aggeva Nominalvokativ auf -a eine weibliche Endung er-

xal drfXsa xal oxevrf). Im engsten Zusammen- gibt (v. 684—691), so miissen wir auch hier wohl

hang mit dieser Entdeckung steht augenschein- annehmen, dafi Protagoras auf solche scheinbar

lich die Beobachtung des Protagoras, dafi die anomalen Flexionsformen aufmerksam gemacht hat.

Endungen der Substantia nicht immer im Sprach- Auch die Tempora soil er nach einer kurzen, aller-

gebrauch das den Dingen von Natur zukommende dings alleinstehenden Notiz des Diog. Laert.X 9, 52

Genus bezeichnen, und er scheute sich nicht, weit- (jtg&coe fiigr} xgovov didtgiae) unterschieden haben

gehende Konsequenzen aus dieser Anomalie zu 20 und nach demselben (X 9, 53) dtslXS zezvv Xoyov

Ziehen. Ygl. Arist. soph, elench. XIV p. 173b, 17 jigmzog dg zhzaga, wx&Xrp, Zgatrrjotv, djioxgiotv,

(Diels a. a. 0. II 535) coXotxiapog iazt dk SrzoXrjv ... ovg xal Jivftfievag zmz Xoyotv. Aus

xovxo xal tioieTv xal fit} jroiovvza (paivsa&at xal Quint, inst. Ill 4, 10 Protagoran transeo, qui_

jwtovvxa pr) doxetv, xa&dneg 6 Ilgayzayogag s'Xsysv, interrogandi , respondendi, <mandand% precandi

ei 6 /uijvig xal 6 zii\l^^ agger iazlv 6 [isv quod ev%coXriv dixit, partes solas putat, geht

yog Xsycov ,ovXofievf]v' ooXoixtCst fihv xax ixelvov, zwar hervor, dafi diese Einteilung sich in erster

ov (paivszcu dk xoig aXXoig, 6 5* ^ovXofisvov' <pal- Linie auf die rhetorischen Genera causarum bezog.

rszat fisv, aXX ov ooXotxi£ei. Protagoras scheint Anderseits zeigt aber doch Arist.^ poet. 19

also der Meinung gewesen zu sein, dafi Dinge p. 1456b, 15 zi yag av zig vnoXafiat ypaQxijoiku,

oder Eigenschaften, die naturgemafi dem Manne30ot Tlgotzayogag faaipQ, oxi wxso&ai olofievog

besser anstehen, wie Zorn und Waffen, auch smzdxru Em<hv ^ffvtv astSe tied', zb yag xsXevaaiy

grammatisch masculini generis sein miifiten, und <pr)ot, noistv zi rj pr}, Imzagts ioxtv, dafi darin

da auch sonst im Griechischen Worter auf -ig, die Verbalmodalitaten (Optativ, Konjunktiv, In-

-iog (z. B. o xdXig, rpdlxtg, agzvg, xTgt yXdvtg, b rj dikativ und Imperativ) bereits implicite enthalten

oig) nicht ausnahmslos weiblich sind, so glaubte waren, mfigen diese dem Protagoras auch noch

er umso eher in einem Falle wie jx^vig und nicht klar als terminologisch zu fixierende, syn-

vermutlich in anderen , die jener Doktrin wider- taktische Kategorien zum Bewufitsein gekommen

sprachen, nur Sprachfehler rtigen zu miissen. sein.

Was mj;.j/f ,Helm' im besonderen betriift, so mag Auf Protagoras folgt sein grofler Landsmann

immerhin, nach einer plausiblen Vermutung von 40 und erheblich jungerer Zeitgenosse Demokri-
Gomperz (Griech. Denker 12 354), noch die tos. In dem von Diog. Laert. LX 48 uberliefer-

weitere Erwagung hinzugekommen sein, dafi die ten Schriftenverzeichnis bennden sich auch fol-

einzigen anderen maskulinen Worte auf f (nam- gende Titel: Jlsgl gvfyiwv xai agfiovtyg ,
Ilsgi

lich #woct£ ndgjza^ mvgag') samtlich auf Kriegs- xaXXoavvtjg entcov, xegi ev<p<6v(ov xal dvoyebvtov

riistungen sich beziehen. Protagoras war, wie yganfidzcov , 'Ovo^iaaztx&v (sic) und xcgl gr/-

sein Homo-censura-Standpunkt zeigt, entschieden fidiwv ,Worter'. tber die erst genannten lafit

Relativist; wenn er daher in der erwahnten Weise sich nichts mehr ermitteln, doch scheint es

den Usns loquendi als inkonsequent zu meistern sich hauptsaehlich urn phonologische und me-

versuchte , so war das allerdings ein unhisto- trische Untersuchungen gehandelt zu haben, wie

risches Verfahren , aber es beweist, und dies ist 50 solche besonders auch fiir Hippias bezeugt sind

;

fur die Geschichte der G. das Wichtige, daB er vgl. Plat. Hipp, maior p. 285 b ixeiva a ov axgt-

sich die Sprache eben nur durch menschliche fliozaza inioxaaat dv&ga>xa>v dimgeiv , xegl ys

Vereinbarnng und nicht von Natur aus ent- ygafifidzcov Swdfiecog xai ovXXafi&v xal gv&fiajv

standen dachte. Wir durfen somit schon bei xal dgfiovmv. Hipp. min. 368 b. Phaedr. 267 a.

Protagoras den Keim jener grofien Streitfrage Ob dem Sophisten die Prioritat zukommt, lafit

konstatieren , die unter verschiederien Schlag- sich nicht entscheiden, da PIaton bekanntiich den

wflrtern, wie dioei und <pi<oei, Analogie und Ano- Demokrit nie erwahnt. Aus der Schrift Tlegl

mah"e, Jahrhunderte lang die antiken Sprach- grffidzmv hat uus aber Proklos zu Platons Crat.

forscher in zwei grofie, feindhche Lager spalten (Diels a. a. O. I 395) eine hochst interessante

sollte (s. u.). Einen wie verbluffenden Eindruck 60 Notiz erhalten , aus der wenigstens so viel her-

diese scheinbar an der Oberflache liegendeu und vorgeht, dafi Demokrit, wie Protagoras, sich zu

und doch so vOllig neuen Gedanken auf die Zeit- der Ansicht bekannt habe, dafi xvxn «Qa y- ai °v

genossen machte, zeigt die kflstliche Persiflage yvoei za dvdfiaxa, entgegen der angeblichen Be*

des Aristophanes (Wolken 659—692), der, wie hauptung des Pythagoras oder vielmehr seiner

die atte KomCdie flberhaupt, bekanntiich oft nur Schule. Falls auf den Bericht des Proklos Ver-

daskonservativeUrteildesLaienpublikumswieder- lafi ist, hat Demokrit seine Theorie fiber den

spiegelt. Wenn , wie dies mit Recht allgemein Ursprong der Sprache wie folgt zu erweisen ge-

angenommen wird, der Komiker speziell jene sncht: diost Xsyoov xa 6v6f4ara 6ta xcoodgtov aif
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yjsiQrin6xGiv rovzo xateoxetiaCsv 1) ex rtf? ofico-

vv/Ltlag, denn ware die Sprache q?voei, so kOnnte
nicht ein und dasselbe Wort verschiedene Be-
deutung haben*); 2) ex rijg noXvavvftias,
denn verschiedene Worte bezeichnen oft dasselbe;

B) ex xfjg x&v dvofidroii' fzexa&ioemg, ein ur-

spriinglicher Name wiirde bei Annahme der
/piWt-Hypothese nicht mit einem anderen ver-

fcauscht werden, wofur Proklos als Beispiele Platon

Stellung, wie sie spater namentKch Epikur
(Diog. Laert.X 75) und Lucretius V 1027ff. ver-
treten, eingenommen wird. Da Namen nach
Platon durchaus die lautlichen Nachahmungen des
Wesens der Dingo sind, so kann die Bedeutung
der Worte nur durch eine Analyse der sie bil-

denden lautlichen Elemente, d. h. der Buch-
staben und Silben, erkannt werden, und so findet
denn auch Platon in der Etyraologie die beste

und Theophrast anfuhrt, die fruher Aristokles, 10 Antwort auf jene Frage. Diese Etymologien
bezw. Tyrtamon geheifien hatten**); endlich

4)_ spricht gegen jene Tbeorie, daB es fur manche
Dinge noch keine Namen gebe [ex dk z-rjg tmv
ofioimv iXXeitpecog, vtovOfiov), denn man
bilde zwar z. B. von cpgovrjaig cpgovsTv , aber zu
dixaioovvrj feble das entsprechende Verbum, was
fur eine Sprache, die ipvost oder verify oder gar
<&e0 sei {Plat. Crat. 384d. 425 d), so wird De
mokrit etwa geschlossen haben, doch ein undenk-

das Wort selbst kommt nicht vor Chrysippos vor—
bilden nun den Hauptteil des Dialogs. Sie sind
mit etwa sechs Ausnahmen (IlXovtcov 403 a,

Atdrjg ebd., 'Aygodtiri 406 c, IJaXXdg 406 d, avve-
ots 412 a, fiovlii 420 c) samtlich von einer,

man mOchte sagen — grandiosen Unrichtigkeit,
so dafi fast alle Gelehrten darin nur eine Paro-
die oder beabsichtigte Karikatur sophistischer
Irrlehren erblickten, da man derartige Entglei-

bares Testimonium paupertatis ergabe. Diese Be- 20 sungen einem Platon nicht wohl zutrauen mochte.
weisfiihrung laBt freilich mauches zu wiinschen
ubrig (vgl. dazu Gomperz a. a. O. I 2 317ff.

458), aber schon die Polemik gestattet keinen
Zweifel daruber, daB Demokrit eine Hypothese
hier nicht zum erstenmal aufstellt, sondern daB
die Frage bereits Gegenstand lebhafter Erorte-
rung pro et contra geworden war (vgl. auch
Xen. mem. Ill 14, 2). Sonst wird uns, gramma-
tische Dinge betreffend, von Demokrit nur noch

Diese Ansicht halt aber einer vorurteilslosen

Xritik nicht stand. Zunachst muB im allge-

meinen bemerkt werden, daB das Etymologisieren
tiberhaupt zu alien Zeiten auf Griechen wie
Edmer eine ebenso unwiderstehliche Anziehungs-
kraft ausgeiibt hat, wie etwa das Licht auf die

Motte und mit gleich verhangnisvollem Re-
sultat. Ja man kann, ohne Widerspruch zu ge-

wartigen, getrost den Satz aufstellen, daB fur
berichtet (Eustath. zu II. IH 1 = Diels frg. 19. 30 das gesamte Altertiim grapbische und pho-
20), dafi er yififta, wie die Ionier, und ^w, statt ---*-:- -i-- x i~_ij -i~n.-;x j~~ __ j._^_i- .i. ..j._

yappa und pS gesagt, ferner, daB er die Buch-
staben des Alphabets dekliniert habe (deXxaxog,

^rjzaxog), wahrend sie sonst axfora seien. Doch
war dies letztere gewiB nur eine stilistische Ma-
rotte, die den SchlnB, es habe Demokrit schon
fiber die xXioeig ovoftdzoyv Untersuchungen an-

gestellt, kaum rechtfertigt.

Aus dem Gesagten geht nun auch hervor,

netische Ahnlichkeit das untrtiglichste
Kriterium fiir etymologische Verwandt-
schaft abgab. Hatte Platon seine Vorganger
— man pflegt jetzt in Ermangelung besseren

Wissens besonders auf Antisthenes zu raten
— ad absurdum fiihren wollen, so hatte ein

so unerreichter Parodist nnbedingt diese seine Ab-
sicht doch etwas deutlicher durchblicken lassen,

als dies im Kratylos tatsachlich der Fall ist. Im
daB die Behauptung des Favorinus bei Diog. 40 Gegenteil charakterisiert den ganzen Dialog, trotz
Laert. Ill 25, daB Platon nQtizog i&ecoQtjas zijg zahlreicher Beispiele Sokratischer Ironie, die bei
*„„„.„.„„«. ^. a/. .. a«„ t b+„„-i.™. «:^+ Platon nie fehlen, eine wohltuende Bonhomie, ein

auffallender Mangel an jener poiemischen Scharfe,

die mit einer Satire, wie sie z. B. im Pro-

yQapfiazixijg iijv SvvafMv den Tatsachen nicht
ganz entspricht; doch besitzen wir immerhin in
dem Dialog Kratylos, den Favorinus wohl haupt-
sachlich im Auge hatte, die ausfuhrlichste und
tiefsinnigste Behandlung sprachwissenschaftlicher
Probleme, die uns aus dem Altertum erhalten
ist; auch werden dieselben Fragen gelegentlich
im Theaitet, Euthydera und Sophistes beriihrt.

tagoras, Gorgias und Euthydem zu Tage tritt,

sich nicht vereinbaren lafit. Es kommt hinzu,

daB auch andere Stellen , wo jede Ironisierung

ausgeschlossen ist, wie z. B. Phaedr. 244b; rep.

II 369 c, den Beweis liefern, daB Platon diesem
In jenem Dialog nun dreht sich bekanntlich die 50 ,Sirenengesang der Wortbedeutung* sich nicht
Untersuchung wiederum speziell um die Frage, hat entziehen k6nnen. Endlich mufite selbst Arist.
ob die Sprache <pvoei entstanden sei, dies die
Ansicht des Kratylos (383a), oder ddoet, wie
Hermogenes behauptet (384 d ov yag tpvoei exd-
ctoj Ttsrpvxevai ovofia oMkv ovdevt, dX).a voptq>

y.ai efist Ttuv i&todvT6or xe xai xalovvxwv). So-
krates-Platon sucht in eingehender Beweisfiihrnng
die q?i';m-Theorie als richtig zu erweisen, obwobl
am Schlufi des Dialogs eine mehr vermittelnde

*) DaB in dem Spruch des Herakleitos (Diels
I frg. 48) tg5 ovv z6t~a> ovopta filog y sgyov de
(n&mlich ^kJ^) Siivaxog dieses Argument nicht
achon antizipiert ist, beweist die antithetische
Fassung.

#
**) Wir haben hier vielleicht einen Finger-

***?*. ^*? Proklos die Originalschrift des De-
mokrit nicht mehr vor sich gehabt hat.

eth. Nic. YI 5 jene angebliche Persiflage voll-

standig verkannt haben, da er alien Ernstes eine

der lacherlichsten Etymologien dem Kratylos direkt

entlehnt hat (411 e oaupgoovvT} a>g gv>£,ovgo. xyv
(pQovrjoiv) !

' Wenn also von den rund 120 Ety-
mologien des Kratylos nur sechs richtig erraten

sind, so ist das eben dem Umstande zuzuschrei-

ben , daB bessere ebensowenig einem Platon, wie

60 den Stoikern oder dem Varro , zu Gebote stan-

den. Cher den Kratylos vgl. besonders Ben-
fey tfber die Aufgabe des platon. Dialogs Kraty-
los, Abhdl. Goett. Gesellsch. der Wiss. XII 1866,
189—330. SteinthalGesch.derSprachwissensch.
I2 41—114. J. Kirchner Die verscbiedeneii Auf-
fassungen des platon. Dialogs Kratylos, Progr.
Brieg 1892. 1893. 1897. Eosenstock Platos
Kra^loa und die Sprachphilosophie der Neuzeit,

Progr. StraBburg 1893. Jowett Einleit. zur

engl. Ubersetzung 1871, und ftber die etymolo-

fischeniitudien im Altertum flberhaupt Lersch
prachphilosophie der Alten m. Hecht De ety-

mologiis apud poeta's Graecos obviis, Diss. Konigs-

berg 1882. Reitzenstein s. o. Bd. VI S. 807

—817; Gesch. d. griech. Etymol., Leipzig 1897;

Varro und Joh. Mauropus v. Euchaita, Leipzig 1901.

F. Muller De veterum, imprimis Romanorum,

senschaftlichen Problemen wohl vertraut, unc(

die verhaltnismaBig wenigen AuBerungen , die

wir von ihm dariiber besitzen, stellen namentlicb

in Bezug auf die genauere Terminologie und

prazisere Fassung der Begriffe einen nicht ge-

ringen Fortschritt iiber Platon dar. Was die

Frage nach dem Ursprung und . dem Wesen der

Sprache anbelangt, so erklart er kategorisch

tpvaei rc5v 6vofA,dx(x>v ovdsv iaxtv (it. eg/a. 2), was

studiis etvmologicis I 268ff., Utrecht 1910; andere 10 teils psychologisch, teils logiuch begrundet wird.

t.i j. \~~: r*„j„™„.. nw*Av ^av flo Q f«>i d Da difi Naturlaute nur Zeichen (avuoola) ffc-
Literatur bei Gudeman Grundr. der Gesch. d.

klass. Philol.2 1909, 18, 1.

Was sich sonst bei Platon iiber G. findet, ist

bereits bei Stob. flor. ni 14-16 M. gesammelt. Es

ist nicht eben viel und von keiner besonderen Be-

deutung oder Originalitat. Die Scheidung der Buch-

staben (arot^ra) in Vokale (ywvrjevia) und Kon-

sonanten {ayvwa, Liquidae und o ;
a<pa>va xat a<p-

&oyya, Mutae), die Zusammensetzung der Worte

Da die Naturlaute nur Zeichen (pvufioXa) ge-

wisser Bewegungen der Seele seien (jta&rj^iata

rijs ytvxijs), so muBten, wenn mit dem Laut das

Wort gegeben ware, alle Menschen dieselbe

Sprache reden, das sei aber notorisch nicht

der Fall (a. squ. 1 atojieg ovSe ygd^^ara jzdat

to. avxd, ovde <pcovai al avrai) , daher ist der

Z.dyog eine (penvtj ofjfiavxixi) xaxa Gvv$rjxr}V

und kein ogyavov (c. 4), wie das z. B. Platon

aus Silben und einige lautphysiologische Beob- 20 behauptet hatte.
^
Was^ die ^^ rffihgeox be-

achtungen waren schon vor Platon langst be-

kannte Dinge und Gegenstand eifrigen Studiums

gewesen (Crat. 424 c ol Smxeigovvxeg xotg qv&-

fxolg xSiv oxoi%u(tiv —- ovxoial ydq xov Xsyov-

otv oi detvol xeq\ zovxcov). Die einzigen von

ihm erwahnten Redeteile ovo/ua und Qijfia haben

sich noch nicht zu den festen grammatischen

Termini von Nomen und Verbum kristallisiert,

sondern sind, nicht nur im Kratylos, sondern

trifft, so scheint Aristoteles (jr. Sq/h. 1) zuMchst

nur die zwei bekannten, bvofia und (if^m, anzu-

nehmen, die sodann in den folgenden Defini-

tionen, wie fast gleichlautend in der Poet. 20 r

dadurch differeuziert werden, dafi dem letzteren

allein der Begriff der Zeit zugewiesen wird.

Wenn, wie die Beispiele zeigen (vyt'eta und vyiai-

rei), Nomen und Verbum ganz deutlich als gram-

matische Redeteile auftreten, so sind in der rhet.

noch in den 'spatesten Dialogen, wie dem So- 30 III 2 und der top. VI 11 (andere Stellen bei
— ™- - > -w-* ^ i t -i n " I. ~ T_™ Ji ^-— \ n.ls^i- /-t -mr- \ rt ^.j* Hi iw i it/Inn luii/lA nlo

phistes und Timaios, Bedeutungsschwankungen

unterworfen. So ist Ad (p&og ein Q^a, AtyiXog

aber ein ovoita (Crat. 339 b), und im Sophist.

261 e. 262 d, wie auch durchgangig im Kratylos,

entsprechen ovo/ua und ^fffia durchaus unserem

Subjekt und Pradikat, den zu einem Satze (Xdyog)

notwendigen Elementen, was mit Unrecht von

Steinthal in Abrede gestellt wird (a. a. O. I 2

141). Im Crat. 421b ist dXtj&sia ein gftfia, und

Bonitz Index Arist. s. v.) doch wieder beide als

Satzteile betrachtet, obwohl Aristoteles bereits

fiir Subjekt und Pradikat eigene Termini besitzt

({>jioxeif.tevov und xazrjyoqovfiEvov, s. Bonitz a. a.

O.). Mit anderen Worten, noch dem Aristote-

les sind ovofia und Qf^ia nicht ausschliefilich

gleichbedeutend mit Nomen und Verbum. Zu

den oVojuoi und Qftfm treten, fiir uns zuerst bei

Aristoteles, als dritter Redeteil ovvdea^iog, die

ebenso t* im Sophist. 237 d, ia im Tim. 49 e 40 Konjunktion und Partikel, entgegen (vgl. Bonitz

gelten zovzo und zobe als gr/fiaxa und gleich

darauf als dvofiatal Endlich findet sich bei Pla-

ton zwar eine Bezeichnung der grammatischen

Tempora (Sophist. 262 c 6 Xoyog 5t]XoT jtsqi r&v

ovxoov t} yiyvofjievwv rj ysyov6za>v rj fteXXovxcov),

doch hatte er darin in Horn. II. I 70 og $Sr} xd

x idvza, xd x sooofizva, xqo t sovza oder, wenn

man dies nicht gelten lassen will, jedenfalls in

Protagoras einen Vorganger, der, wie wir gesehen

s. v.). Die Poetik (c. 20) fugt diesem noch

ag&Qov (Artikel und Demonstrativpronomen)

hinzu. Wenn nun Varro de 1. 1. VIII 4, 11 und

nach ihm die Spateren (siehe die Testimonia bei

Goetz-Schoell zu Varro a. O.) dem Aristo-

teles ausdrucklich nur zwei Redeteile, vocabula

et verba , ut homo et equus et legit et currU,

zuschreiben , so mag dies von den zwei Satz-

teilen auf die Rede irrtumlieh ubertragen worden

(S. 1782), die tuot} ypovov zuerst schied. Letz- 50 sein. GroBere Schwiengkeiten hat das Zeugnis
. . ttt:..i i.isii ' „ v„* t>i„4-— „;« rt^ rt« +«^ Aw Tiinnvs (<\(> ^ntrm. verb. 2: de vi Demosth. 4o
teres Wort hat iibrigens bei Platon nie einen tech-

nisch-grammatischen Sinn, auch mag es dahinge-

stellt sein, ob das doppelte Prasens. das iibrigens die

Spateren einstimmig verworfen haben, auf Platons

eigenes Konto zu setzen ist. Auch der Akzent

{TiQQotpdia) , der von der Musik auf die Worte

ubertragen wurde, wird gelegentlich bei Platon

erwahnt (Crat. 399 b ogeTa = Akut, paoeZa Gra-

vis); daB der Circumflex (x£Qto*i(o(j.evq) fehlt, ist

des Dionys (de comp. verb. 2; de vi Demosth. 48
= Quint inst. 1, 4, 18) gemacht , der bei Ari-

stoteles, Theodektes und ihren Zeitgenossen nur

drei Redeteile anerkennt, wahrend das ag&Qov

erst den xt]g Urcoixf^ algioecog fjysftovsg bezw,

xolg neoi Ztjvcava als vierter Redeteil verdankt

werde.
"
Die meisten (so noch Sandys Hist.

Class. Scholarship I 2 98) glaubten den unleug-

baren Widerspruch dadurch zu beseitigen, daB

wohl nur zufallig. Von der Erkenntnis des gram- 60 sie die Stelle in der Poetik iur mterpoliert er-

matischen Numerus oder des Activum und Pas-

sivum finden sich bei ihm noch keine sicheren

Spuren.

Aristoteles hat, trotz des enzyklopadischen

Zugs, der ihn in so hervorragender Weise aus-

zeichnet, scheinbar der G. kein tiefgehendes oder

dauerades Interesse zugewandt. Dennoch zeigt

er sich mit grammatischen und sprachwis-

klarten, obwohl ein AnlaB zu einer solchen Inter-

polation schlechterdings nicht vorliegt. Andere,

wie Classen, Lersch und ahnlich Vahlen
(Beitrage zur arist. Poet. Ill 233f.), vermuten,

dem Dionysios habe eine andere rhetorische

Schrift des Aristoteles (z. B. die esodixzsia)

vorgelegen. Anderseits versuchen Vahlen und

ihm folgend Steinthal die Angabe in der



Poetik dadurch illusoriach zu machen, daB siem &0&qov lediglich einen terminologischen Ersatz
fur ovvdeaftog erblicken, eine Auffassung, die aber
im Wortlaut der Stelle keine Stutze findet. Die
Aporie lost sich doch wohl am einfachsten durch
die Annahme, daB dem Khetor, oder vielmehr
seinem Gewahrsmann , unsere Poetik nicht be-
kannt war, finden sich doch bis zum Beginn
nnserer Zeitrechnuug , mit etwaiger Ausnahme
der Khetorik und Topik, fiberhaupt nur geringe
Spuren emer Kenntnis der esoterischen Schriften
des Anstoteles. Vgl. auch Cic, top. 3 qui ab
*p$ts phihsopkts praeter admodum paucos igno-
raretur Was mis sonst von grammatischen
Beobachtungen, sei es eigenen oder fremden, bei
Anstoteles begegnet, ist fast ausschliefilich in

t / oe£ 20
'
21 und ^ tQunvstas enthalten.

In der Poet. 20 werden nun folgende p£Qn U-
\e<os aufgezahlt: azoiXstov, ovlXafij, ovvdeauog,
ovoaa etma , Sq&qoy, nxtiotg, Xoyog und mit iener
analytischen Scharfe, die wir bei Anstoteles ge-
wohnt sind, definiert.

Fur das einzelne mufi auf V a hi en a. a. 0.,
Steinthal lis 252-271 und auf Bywaters
Kommentar z. St. verwiesen werden. Hier sei
nur bemerkt, dafi nr&oig, ,FIexion, Fall', das uns
zuerst bei Anstoteles begegnet, ein noch sehr
vieldeuhger Begriifist und so ziemlich iede Wort-
ableitnng bezeichnet, incl. der Tempora und
-Nodi. Nur das Prasens des Verbums gilt dem
Anstoteles nicht als mx&mg tov efoarog, ebenso
wie sein Gegenstflck xXrjatg nur den Nominativ des
ovoua bedeutet Termini fur Casus und humerus
kennt aber Anstoteles noch nicht, obwohl ihm
beide als xxwaeig dvofidxav gelten ; vgl. Poet. 20
V ?*ev xo xaza xa, xovzov (genet.) i) rovxm (dativ.),
oyixatvovoa

. . . tj 6e to xatd xo ivi (singular
),

r) TtokAoTg (plural.), oTov av&ea>jxot & Sv&oqitioc
und anal. I 36 p. 48, 89Bff.; top. V 4. Neben
oxevog, der Protagoreischen Bezeichnung des
Neutrums, kommt bei Anstoteles auch uexa&
or und zwar mit der Begrflndung, daB nicht
alie ottsvt} auch die Endungen des Neutrums

i i ' Zl
e z

*
B

'
6 do*6* und V xM*"} (Sophist

elench. XIV 173b, 27ff.), aber gerade diese Beob-
achtung der Inkongruenz hatte, wie wir sahen,
Protagoras zu seinen reforraatorischen Vorschlagen
veranlafit

,
so dafi der Ausdruck usxa^v, ebenso

wie das stoische oteizegov, die Schwierigkeit nicht
beseitigt, sondern umgeht. Auch die in der
Poetik versuchte Unterscheidung der Nomina nach
den Endungen entspricht nur teilweise dem em-
pinschen Tatbestande (vgl. Vahlen und By-
water z. St.). Betreffs der Lautlehre, die Aristo-
teles ganz der G. vindiziert ft ygauuanxr) jtdaag
Vevoet rag <pwvdg , Metaph. Ill 2. 1003 b 20)
ist trotz mancher subtilen ErOrtenmgen bei Ari-
stoteles kein nennenswerter Fortschritt zu kon-
statieren und, obwohl er in der G. ein wichtiges
BUdungsmittel erkannt hatte (Pol. VIII 3, 1003 b,

f.
V VQaftfuiTtx^ xai $ yga<pixt} zgfotuot xodg

1% Pfh .
hat weder er selbst DOch die peripa-

tetische Schule uberhaupt, auch Theophrast nicht,
<Hese Disziphn weiter ausgebaut.

IheseErrungenschaft ist ein Ruhmesblatt der

it" j.
B
,
au

^
den 8ie errichtet, ist erst

f22lw«2^enie v
?
rSlei^nde Sprachwissen-

schaft nntemuniert und zu Fall gebracht worden.

tber die Entwickelungsetappen sind wir, wie
bereits hervorgehoben, fast ganzlich im Dunklen
und im wesentlichen auf die stark zusammen-
geschrumpften Notizen angewiesen, die Diog.
Laert. in seiner Darstellung der stoischen Lehre*
besonders in der Einleitung zum Leben des Ze-
non, uns erhalten hat. Daneben zeigt uns das
kleine Buchlein des Dionysios Thras den Ban in
seiner Vollendung. Unser iibriges Wissen beruht

10 auf geiegentlichen Mitteilungen in sekundaren
(meist lateinischen) und oft schon getrtibten
Quellen

;
im Wortlaut ist uns keine einzige, antik

stoische Schrift uber grammatische Dinge, so zahl-
reiche Titel wir auch, namentlich von Chry-
sippos kennen, uberliefert. AuBer dem eben Ge-
nannten scheinen besonders Diogenes von Baby-
lon oder Seleukeia (s. o. Bd. V S. 773ff.) und sem
Nachfolger Antipatros von Tarsos (o. Bd. I
S. 2515) die bedeutendsten Vertreter der stoi-

20schen grammatischen Forschung gewesen zu sein;
noch erheblich friiher war, wie W. Schmid Philol'
L5IX (1910), 440-442 wahrscheinlich macht^
der Stoiker-Ariston von Chios, der Lehrer des
Eratosthenes, auf diesem Gebiete ^erfolgreich
tatig gewesen. Nach Diog. Laert VII 55—58
scheint nun die Lautlehre besonders von Diogenes
von Seleukeia in einem Werke itt-gl (pavijg all-
seitig begriindet worden zu sein. Wie bereits
Aristoteles schieden die Stoiker die inartikulierten

30 Tierlaute von den artikulierten Lauten des Men-
schen. Falls letztere aufgezeichnet werden
{fyyoafipog) , entstehe das Wort (Ufa), dessen
Elemente insgesamt aus 24 Buchstaben {otoi7bXo)
bestehen. Vokale {(pmrrjevza) gabe es sieberi (a,

^ »?, h o, <u, v ) und sechs Konsonanten (atpcova',

§ y 6 7i x t), wo die f/piyova, die ja bereits
Aristoteles kennt, wohl nur durch die Flttchtig-
keit des Exzerptors iibergangen sind. In Betreff
der Redeteile selbst sind die alteren Stoiker uber

40 die vier Aristotelischen {ovofia, gijfia, avvSeo/iog
und ag&Qov) noch nicht hinausgegangen

, Chry-
sippos erreichte fiinf (Diog. Laert. VII 192 ITegi
Toiv stsvtB Jizcooecov und mQi nQoa^yoQtxwv 2B.),
indem er ovo^a schlechthin als Nomen propriuni
fafite und es von dem Nomen appellativum (bvofia
KQooijyoQixov), Mensch, Pferd, unterschied (Diog.
Laert. VH 57, nach Diodes Magnes, und Prise.
gramm. II 54, 8). Neben diesen Zeugnissen kommt
alen, der dem Chrysippos ovofia, ^//a, ngo-

hb&eoig, ag&Qov, ovvSea/tog zuschreibt (Stoic, vet.
frg. II 148 Am.) nicht in Betracht. Antipa^
tros von Tarsos fiigte ^o6zVe (Adverbium) hinzu,
weil es begrifflich dem Verbum, der wandelbareu
Form nach aber dem Nomen angehbre. Andere
Stoiker zogen dafur die Bezeichnung navUxtng
vor (Char, gramm. I 190, 24. 194, 20); beide Ter-
mini sind spater durch tmQQtjjta verdrangt wor-
den. Zu den dg^ga rechneten die Stoiker auch
das Pronomen, wie Apoll. de pron. 4 p. 5, 13

60Sch. und nach ihm Prise, gramm. II 54, 12.
Ill 492. 11 u. 0. bezeugen. Wie schon der von
Aristarch herruhrende Name dvKowfiia (Apoll.
a. O. 1 p. 1, 12) zeigt, wurde das Pronomen in
direkte Beziehung zum Nomen gebracht ; rag dvx-
cowfttag asio^ev^avxeg duo ttav ovofidzory sagt
Dionya. de comp. verb. 2, der also hier dem-
selben Gewahrsmann folgt, welcher dem Aristo-
teles nur drei EedeteUe, ohne Se&eor, zuschrieb

Dionysodoros von Troizen aog den Natnen jtaoo-

voftaolay Tyrannion mjpisiatoig vor (Apoll. a. a. O.),

ioch drangen diese Benennungen nicht durch.

Wenn es bei Apollonios am Schlusse heiBt xai

'AitoMddftiQQS 6 'AfojvaTog xai 6 Oq$£ Awvoiog
stal aQ&Qa detxrtxa zag avTotw/Atag ixdXeoav, so

sieht dies ganz wie ein spaterer Zusatz aus;

jedenfalls trifft die Behauptung ftlr die uns

vorliegende re^vr) des Dionysios nicht zu. Ahn-

langeres, fur den etymologischen Standpunkt der

Stoa anzufuhreh. Orig. c. Cels. I 24 vof*f£ovoi

ot aumo Tfjg Uxoag <pvaet (sc. eTvat za ovofiaxa)

fttfiovfievoiv Twr ttaaSxayv tpeov<dv xa ngdyfiaxa

xaff <5v xa ovoftaxa, xa&o xai oxotzEid rtva ixv-

fioXoytag shdyovaiv und Augustin a. a. O. Stoici

atdumant nullum esse verbum cuius non certa

explieari origo possti . . . iamdiu quaerendum
esse, donee perveniatur eo, ut res cum sono

liche Diskrepanzen finden sich auch sonst. So 10 verbi aliqua similitudine eoneinat, ut cum di~

behauptet Priscian (n 54, 11), entgegen der '

"- J '-"' " *~'—u

bestimmten Angabe des Diog. Laert. (s. o.), dafi

die Stoiker auch das Adverbium (ftscotfjg) nicht

fur einen unabhangigen Redeteil hielten, sondern

quasi adieetiva verborum nominabant, wah-

rend doch gerade das Adjektiv (em&exov) me eine

permanente Stelle unter den kanonischen fiigv}

Xoyov behauptet hat. Die Stoiker haben ferner sionem ventum, ut usurpetur nomen non rei

die xXrjostg ovofidzcov , die nxdyastg §ri{iaxa>v, die similis, sed quasi vicinae. Diese vicinitas late

Sta&sostg (Genera verborum) , die Tempora sorg- 20 patet et per multas partes secatur. Augustin

faltig untersucht und schematisiert (vgl. Diog, zahlt deren sechs auf: 1. per effieientiam (foedus

Laert. VII 64 undB. Schmidt a. a. 0. 62ff.),nur a foeditate porci); 2. per effeeta (puteus quod

cimus aeris Unnitum, equorum hinnitum . . .

kaec verba ita sonare, ut ipsae res quae his ver-

bis significantur. sed quia sunt res quae twn
sonant, in his similitudinem tactus valere . . .

haec quasi cunabula verborum esse erediderunt,

ubi sensus rerum eum sonorum sensu eoncor-

daret. Wo auch dies nicht ausreichte ad abu-

bei den Modi laBt sich dies nicht mehr beweisen,

so unwahrscheinlich es auch ist, daB sie gerade

dieses Verbalverhaltnis vernachlassigt haben soil-

ten. Ein geradezu unsterbliches Verdienst hat sich

aber die Stoa um die grammatische Terminologie

erworben, die mit wenigen Modifikationen in die

xsxvt} des Dionysios Thrax aufgenommen wurde,

eius effeetum potatio est ereditur dictus) \ 3. per

id quo continetur (urbs von orbis); 4. per id

quod continet (horreum von kordeum, ,mutata

littera'); 5. durch Metonymie und zwar a parte

totum (mucro fur gladius) oder a toto pars {ewpil-

lus quasi capitis pilus). Wo es unentschieden

ist, ob simUitudo oder vieinitas der Etymologie

dann, wie bereits erwahnt, durch die Vermittlung 30 zugrunde liegt, folgt (6) progressio usque ad
-, T .a. _;_:„! j. _ir„„i

—

At— ttu„™«<.„„«™« contrarium {xaz" avtirpqaaiv) , wie lucus quod

minime luceat, bellum quod res bella non sit,

foedus quod res foeda non sit. Gegen diese

pseudo-wissenschaftlichen Lehren scheinen die ale-

xandrinischen Grammatiker protestiert zu haben.

Deren Argumente hatte aller Wahrscheinlichkeit

nach Varro im ersten Buch von de lingua lat.

gesamraelt. Vgl. VII 109 in prima volumine est

quae dicantur , cur itvuoXoyixrj neque ars sit

des Lateinischen samt offenkundigen Cbersetzungs-

fehlern, so genetivus und accusativus {ysvtxr} und

aixiaztxri) statt generalis (so Priscian) und causa-

tivus, auf uns sich vererbt haben.

Ein satzbildendes Verbum, transitiv oder in-

transitiv, mit persOnlichem Subjekt nannten die

Stoiker ein ovftfiafta oder xaznyogtjfia {Zcoxgdzyg

nEQmatst, Tqvyayv (pdel), ein unpersOnliches Ver-

bum mit einem obliquen Kasus utaQacvufiapa oder

jiaQaxaxrjyoerjfia (Zayxgdrsc (u-zapiXei), verlangte 40 neque ea utilis sit, wahrend im zweiten der ent-

das Verbum ein Objekt, so hiefi es iXatzov tj

xaxijyoQrjua {IlXdxwv Aloava quiet), das absolute

Intransitivum hingegen ohne Dativ eXaxxov q
jzagaovufiatia {jisxauiXei).

Von diesen und ahnlichen Betrachtungen zu

einer wirklichen Syntax war zwar nur ein kleiner

Schritt, aber da diese doch in erster Linie

logisch-dialektischen Zwecken dienten und na-

mentlich bei Chrysippos in unfruchtbare Subti-

gegengesetzte Standpunkt der Stoa, dem er selbst

zugeneigt ist, dargelegt wurde. Doch ist er, wie

dies bei unselbstandigen Forschern ja meist dev

Fall ist, Eklektiker und unhaltbaren Kompro-

missen ergeben, s. u. Die ganze Nichtigkeit

dieser etymologischen Verirrangen haben, von dem
gleich zn nennenden Philoxenos abgeseheu , von

Spateren wohl nur zwei erkannt, Galen in seinem

verlorenen Werke stegl dvoudzwv dg&dxtjxog, wie

litaten ausarteten, so war dies fur einen wissen- 50 aus de Hipp, et Plat. dogm. 2, 2 erhellt ^ aXafav
__i__.ci.i •_!___ t^...i._-t._:^ ._r j— n.uj-i.. j^-

iazt /ndgxvQ ^ hvuoXoyia . . . mgi xfjg iyd> (pa>vi}g

sit£8sig~a xbv XgvoixTtov szvfioXoyovvra yjevdatg und

Sext. Emp. adv. math. I 11, obwohl dessen Ar-

gumente an Bewei3kraft viel za wtlnschen ubrig

lassen. Einen positiven, wissenschaftlichen Fort-

schritt uber die stoische etymologische Methode

scheint im Altertum aber einzig und allein Philo -

senos, ein Zeitgenosse des Varro, angebahnt zu

haben, indem er an Stelle der proteusartigen
rr i ...11 J C<J.~_ ^i_„ Wnv>Al

schaftlichen Fortschritt auf dem Gebiete der

Syntax bei den alteren Stoikern wenigstens

nicht gunstig.

Wahre Orgien feierte aber die Stoa in der

Etymologie. Chrysippos allein verfaBte zehn

Bucher nsgi irvuoXoytxo>v. Die Methode ist una

besonders aus Augustin de dialectica bekannt
(s. Funaioli a, a. O. 282), dessen Darlegung
doch wohl in der Hauptsache auf die uns ver-

loren gegangenen Bucher von Varros de lingua 60 Zusammenaetzungstheorie der Stoa eine Wurzel-
i,i_-_. —«.i__.i.i. __.i. -jai _.i i. ableitungstheorie za setzen suchte. Sie hat aber

gegen die herrachende Anschauung nicht durch-

dringen kOnnen, wenigstens sind nur ganz spo-

radische Mitteilungen ttber dieses der Wahrheit

so nahe kommende System una Uberliefert. Vgl.

H. Kleist De Philoxeni . . . stadiis etymologicia,

Greifswald 1865. Reitzenatein Griech. Etym.
339—347; M. T. Varro u. Joh. Mauropus 81—88.

latina zurflckgeht, wenn auch nicht geleugnet

werden soil, daB vielleicht ahnliche ErOrternngen

uber denselben Gegenstand in den disciplinarum

libri enthalten waren. Auf die Einzelheiten kann
hier nicht eingegangen werden (vgl. dazu Stein-
thal, Beitzenstein, F. Mflller in den oben
bereits erwahnten Werken). Es genflge hier,

zwei wichtige Zeugnisse, ein kflrzerea und ein



F. Mailer a. a. 0. 73—77. Funaioli a. a. 0.

p. XL 443—446.
Bei dem Streite, ob die Sprache <pvoei oder

ftiost (^w^xn) sei, hatte es sich, wie wir sahen,

yornehmlich darum gehandelt, inwieweit das Wort
und der zn bezeiclmende Gegenstand kongruent
seien. In der Etymologie, die das ezvfiov (,Wahre (

)

oder die Wurzelbedeutung klarlegen sollte, glaubte
schon Plato den Schlussel zur LOsung des Pro-

deren Zahl, nach Quintil. inst. I 4, 18 parum
convenit, fahrt derselbe fort: aln tamen ex
idoneis dumtaxat auctoribus octo partes (sc:

orationis) seouti sunt, ut Aristarehus et aetate

nostra Palaemon, qui vocabulum sive appella-
tionem (ngooqyogia) no-mini subiecerunt tarn-
quam speciem eius (vgl. Dionys. Thrai p. 23, 2),
ut »», qui aliud nomen, aliud voeabulum faciunt
(so zuerst Chrysippos, s. o.) norem. Aus der

blems gefimden zu haben. Diese Untersuchungen, 10 ganzen tibrigen Ausfiihrung, die wohl Palaemon
so unwissenschaftlich und irrig ihre Resultate und nicht Dionys de comp. 2, wie allgemein
aucb waren, mufiten aber dennoch immer mehr
die Aufmerksamkeit auf die empirische Tatsacho
lenken, daB die Worte in ihrer Bildung und
ihrem-Gebrauch zahlreiche Anomalien oder In-

konsequenzen attfwiesen, die eine Erklarung er-

heischten. Wer nun die Sprache als etwas von
der Natur Gegebenes betrachtete, konnte nicht wohl
umhin, die Anomalie als das in der Sprache

angenommen, entlehnt 1st, da dort Aristarch
nicht erwahnt wird, geht deutlich hervor, daB
man auch iiber die Urheber und die Zeit der
Hinzusetzung der weiteren Eedeteile uneinig war.
Dionysios Hal. a. 0. schreibt, wie wir sahen
(S. 1788), den rfjg Zzauxrjg atgsGecog -qyefzovsg nur
vier Redeteile zu. Sodann fahrt er fort ol pexa-
ysvioxegoi xa zigoorjyogixd disXdvxEg djro x&v 6vo~

selbst herrschende Prinzip anzuerkennen, obwohl 20 }iazix<bv afore Mieyrjvavto xa ng&xa uigj}. Da dies
eine solche Annahme in Wahrheit auf jede wissen- wahrschemlich zuerst von Chrysippos geschehen ist,

schaftliche Erklarung a limine Verzicht leistete. ^«— ^—a.. a*~ a+ni« n\. ar, e«i,4.„ „v h_i--v

Dieser Theorie huldigte nun aber nicht nur C hry-
sippos in einer Reihe von Schriften (jtegi zrjg

ovvq&Eiag, jtsgi zr
t
g xaxa rag XigStg avtoftaXiag),

sondern auch die spateren Grammatiker stoischer

Provenienz, insbesondere die Pergamener, an
ihrer Spitze Krates von Mallos. Nach Varro de 1. 1.

IX 1 suchte Chrysippos an dem gewChnlichen

dieser fjyep,<m> der stoischen Sekte aber unmOglich
unter den fiszaysviozegot verstanden werden
kann, so sieht man, daB Dionysios einer triiben,

jedenfalls nicht stoischen Quelle folgt oder viel-

mehr diese sehr fliichtig exzerpierte. Nach dem
Pronomen (s. o.), so horen wir weiter, ot Ss za
smggrjitaza (adverbia) dieXovzeg and x&v g^fidzcov
xal zag Tzgo-fteoeig (praepositiones) dzro xoiv ow~

Sprachgebrauch {avvrjfcia, comuetudo) zu zeigen, 30 deoptov xal zag fiezo%ag (participia) dno r&v
dafi similes res dissimilibus verbis et dissimiles
similibus esse vocabulis notatas. Gegeniiber die-

sem Prinzip der Anomalie vertraten nun die alex-

andrinischen Grammatiker, vor allem Aristo-
phanes und Aristarch, den Standpunkt der
Analogie, und zwar legten sie, wie es scheint,

das Hauptgewicht auf die Deklinationsformen,
ohne aber in diesen oder in der Konjugation
die Existenz jeglicher UnregelmaBigkeit zu

TiQooriyoQixwv, oi de ttal alias xivdg ztQooayayoveg
zo/nag Tiokla (man merkt die Ungeduld des Rhe-
tors, sich auf diese Dinge liberhaupt einzulassen)
za KQona poQia zfjg U&ajg ixofyoav. Als die
acht Redeteile des Aristarch und seines Schiilers

Dionysios Thrax ergeben sich daher folgende:
ovopa

, Q-rjfia, fieroxtf , v.q$qov , avzcovvfita , tiqo-

$eoig, exiQQr}[A,a, ovvdsofiog. Aristarch liatte dem-
nach die Chrysippeiscbe Scheidung der Eigen-

leugnen (vgl. Varro de 1. 1. X 74 analogia est 40 namen und Appellativa wieder aufgegeben, ob er
verborum simUium declinatto similis non re- aber zuerst das Partizipium und die Proposition™™,™f- ^^.^..m— „™,™»s\ 7^.^ mK i. hinzugefugt, liifit sich nicht erweisen, wenn

auch die Notiz des Priscian (II 548, 6), daB
Tryphon die iizxoyji zuerst vom Verbum getrennt
habe, zweifellos irrig ist. DaB die spater kano-
nische Zahl aber alexandrinischen, nicht stoischen
Ursprangs ist, diirfte vielleicht auch in folgender
Erwagung eine gewisse Stfitze nnden. Die
zehnte der Platonischen Fragen des Plutarch

pugnante consuetudine commwni). Doch wah-
rend die Anomalisten nur mehr negativ die Op-
position vertraten, machte Aristophanes den Ver-
such, die Nomina unter funf bestimmte Normen
(xavoveg) , zu denen Aristarchos eine sechste

ftigte, zu bringen. Diese sollten das Kriterium
abgeben, inwiefern zwei Nomina als analog zu
betrachten sind (vgl. Varro de 1. 1. X 21.

Char, gramm. I 117}. Da die Gegner aber 50 lautet : A icl zi IJldzwv stxs zov loyov e£ ovo/udzcov
TkT in T ivm Lit I iqHq flTinl r\ms\ rknn+**i++/i*i^ ^m^ -Ia*iam _._? Jf_. . . /_ * , _ _ Jl _.Q... ^J ^ ...* 1 iprinzipiell jede Analogie bestritten und jenen
Eegeln. wie begreiflich, nicht alle anomalen Er-
scheinungen sich fiigten, so kam es schlieBlich

in dem Streit der Schulen dazu, daB sie sich

gegenseitig nicht mehr verstanden (vgl. Varro de
1. 1. IX 1 ut neutrius videatur pervidisse t>o-

luntatem), eine Beobachtung, die iibrigens auch
auf Varro und die Spateren zutrifft , was denn

xal qt]fidrcov xtQavwodat; und es wird in ka-
suistischerBeweisftihrung der ganzlich miBlungene
Versuch gemacht, zu zeigen. daB Platon die

ubrigen Eedeteile zwar gekannt, sie aber als

von geringercr Bedeutung absichtlich ignoriert
habe. Habe doch bereits Homer II. 1 185 in dem
Verse aviog latv x/,iGir}v6e to cqv yegag b(po sv
etbfjg alle Redeteile vereinigt (vgl. auch XXII 59

zur Folge hatte
,^
daB die ganze Streitfrage im agog 6s /u zov dvczrjvov hi <pqov&ovt ilitjoor, wo

Sande verlief. tber die stoische G. im allge- 60 der Scholiast bemerkt o^eicoxeov ozi xd 6xrd>

fisgtj zov Xoyov £%ti b oxixog). Da nun die An-meinen vgl. Lersch a. a. 0. R. Schmidt De
Stoicorum grammatica, Halle 1839 (grundlegend).
SchOmann Die Lehre von den R^deteilen nach
den Alten, Berlin 1862. Steinthal 112 71—160.
279—374. 354—361. Wachsmuth De Cratete
Mallota 8ff. Susemihl Gesch. der alex. Lit. II
7-^9, anderes bei Gudeman a. a. 0. 47.

Nach einer knrzen Aufzahlung der Redeteile,

nahme der Allwissenheit Homers echt stoisch

ist, die Stoiker aber keinerlei Anlafi haben
konnten, ihre eigenen Entdeckungen zu verlangen,
indem sie diese schon dem Homer zuschrieben,
wohl aber ihren aleiandrinischen Gegnern vor-
zuhalten, dafi deren grammatische Nenerungen
diesen Namen nicht verdienen, so batten wir

1793 Grammatuc (trammatik 1794

hier eine weitere Spur jener Polemik, die auch
sonst zwiachen den Grammatikern der perga-

menischen und alesandrinischen Schule |binrei-

chend bezeugt 1st: Vgl. Suidas s. 'Agiota^-

Xog. Herodikos bei Athen. V 222A. Bibaculus

bei Suet, gramm. 11. Gell. N. A. II 25, 4.

Doch sei dem, wie ihm wolle, mit der xi%vv\ des

Dionysios Thrax, eines Scbulers des Aristarch,

hat die antike G.', insbesondere die Laut- und
Formenlehre, einen gewissen AbschluB erreicht,

und es durfte wohl kaum ein zweites Schrift-

werk ahnlichen Umfangs geben, das sich mit

dem EinfiuB, den jenes kleine Biichlem ausgefibt

hat, auch nur entfernt messen kOnnte. Der Fort-

schritt der spateren te%vixoI bestand im wesent-

lichen in der Erweiterung des empirischen Beob-

achtungsmaterials, die zu einer genaueren Fest-

stellnng der Flesionsschemata und der proso-

dischen, wie orthographischen Eegeln und Gesetze

fiibrte. Der epochemachenden Bedeutung des

Werkes entsprechend sollen hier die Grundztlge

der Z8XV?], mit Weglassung der Definitionen, die

schwerlich in ihrer ursprunglichen Fassung uns
uberliefert sind, und anderen Beiwerks vorgefuhrt

werden. trber die unbegriindeten Zweifel an
seiner Echtheit und sonstige Kontroversen und
Probleme vgl. auBer den bereits genannten
Schriften besonders die Standard - Ausgabe von
Uhlig, Leipzig 1884; dens. Heidelberger Gymn.
Progr. 1881; Heidelberger Festschrift zur 36,

Philol. Versainml. , Karlsruhe 1882. Cohn o.

Bd. V S. 979—983.
I. 1. tTber die Grammatik und ihre Teile (s. u.).

2. Ileoi dvayvcoaecog. 3. Ileoi xovov (Akzente).

4. Jlegi axiyprjg (Interpunktion). 5. IIeqI gaxptpSiag.

6. (7b) JIsqI 0zoi%slov (Buchstaben) : tptovysvta

(a, e, rj, i, o, v, co), di<p-&oyyot (ai, av, ei, ev, oi, ov),

ovfKpcova (eonsonantes) die ubrigen, von denen
acht f}fj.l(p(Qva (£, £, ys, X, /a, v, o, o), neun acpcova

(ft, y, S, x, ,t, z, #, <p, x) sind. Von diesen wiederum
sind die ersten drei fiioa {mediae), die zweiten

%pdd {tenues), die ubrigen daosa (aspiratae),

I, /tt, v, g sind dfAeTafiola oder vygd (liquidae);

vgl hierzu besonders Dionys. Halic. de compos,
verb. 14. 7. (8b) trber die Endungen der Nomina.
7.—10. IlEgi avXkaPtfe (lang, kurz, anceps). —
II. 11. ITegl Xig~sa>g (Satz), deren acht Teile ange-

gegeben werden. 12. 77s qI ovofiazog; 1) yivt):

dgosvtxovy ftqXvxov, ov&ezsgov , auch xoivov und
imxotvov (aQQrjv, fttflsta, axevog {ptsra^v}) ; 2) siStj :

zigwxoTVTzov (primitiva species, Ftf) und naga-
yojyov {derivativum), deren es sieben sind : uzatQco-

wjuxov (nyXeidrjg), xxrjxixov {possessivum, I2Xa-

xcovixov), avyxQiztxov (eomparativum), vtisq&ezi-

xov (superlativum) , vtzoxoqicxixov (deminuti-
vum)) siagdiwpLov (denominativum , Qe<ov von
&£og), grjfiazutov (verbale , &iXyuo>v von <piXeTv);

3) axriitata 6v6(iaz(ov: dsiXovv {simplex, Mt\iva>v\
ovv&erov {compositum, 'Aya/xefivcw), das aber, je

nachdem die kompositionbildenden Worter Mr
sich allein stehen kOnnen, viererlei ist (Xstgi-

oo(pog, 2o<poxXij$ , &tlodrj}iog
y
ITegixX^g), nagd-

ovv&szov {decompositum, AyafUfivovidrjg) ; 4) dgt&-
fioi (numeri) : evtxog, bv'Cxogy nlrj&vvTtxog, denen
sich die svixot xagaMz^geg xal xaza stoXX&v Xsydfie-

voi {coUectivum, fajftog), jilrftwrixoi xaza httx&v
%s xal dv'isttov (pturcUia tantum, 'A&ifrat, dftq>6-

jsQot) anschHefien; vgt Arist rhet ID 5 xolka
P*nly-Wte80>ra-KroU VII

xal \6Mya (Dual? fehlt Poet. c. 20) xal kv und
Chrysippos szsgl r&v evucaiv xal TtXrj&vvrtx&v

6 Bflcher, wohl die Anomalie im Gebrauch der
Numeri behandelnd; 5) IJtwgeis (easus)'. og&t},

auch ovofiaoTtxy
}

sv-&eta {nominativus , casus
rectus, simplex), ysvtxrj , auch xxyuxri, jiatgixtj

(ffenetivus (Quintilian), patrius, patricus, pater-

nus , communis, possessivus) , douxiq auch sjt/-

Gzalztxr} {datwus (Quintilian), commendativus),
10 atziazixri {accusativus , incusatiwis, causativus),

xXtjzixtj auch jrgogayoQsvrix^ {vocativus, saluta-

torius). Der stoische Terminus xXdyiai ntcooeig

{obliqui casus) fehlt bei Dionysios Thrax, ist

aber den spateren Grammatikern wieder ganz ge-

laufig; 6) die Arten der Nomina sind 24 oder

vielmehr nur 23, da die letzte ftsrovaiaozixov

eine spatere Interpolation ist: xvgiov (nomen
proprium), stgoa-qyogixov {appellativum), hci&Bxov

{adieetwum), agog zt s'xov [TiaxrjQ, viog), &g itgog

20 rt e%ov {vv$~ , fidvaxog) , dfioivvftov {Atag 6 Tela-

/utoviog), ovvcbwfiov (aog, k~i<pog, /.idxatga, GTtd$r\,

(pdayavov), ysgcovvfiov (MsyajtEvdyg) , dicovvpov

^AXsg~avbQog oder ITdgtg), ijicovvfiov {'Evooix&cav

6 IIoGEidijiv), efhixov {gentile, $gv£), igouxTjfiaxi-

xov {interrogativum, xig, jtolog), dogtozov (indefini-

tum, oaxig, SuioTog), dvatpogixov auch d/JouD/aaxt-

xov, OEixzixov, avzojiobozixov {dva<pogtx6v, relati-

vum, similitttdo , demonstrativum , reddttivum.
xoiovxog), zzEgiXtjirztxdv {dftgotazixov, eollectivum),

30 imftegtCofisvov {distributivwn, impertitivum, ixd-

xegog) , jregiExztxdv {comprehmsivwm , 8a<pv<ov,

nagdsvwv), jiexoirjfisvov (onomatopoetisch, facti-

eium, faetum a sono, tpXoiofioq, gol£°s)t ywtxdv
{generate

,
£wov , <pvzov) , tdtxov oder elbixov

(speciale, fiovg, mnog), xaxxixov {ordinate, 7tga>-

zog), dgid'pirjxixov {numerate, cardinalid), aitols-

Xvfxfoov {absolutum, d-edg, loyog), Endlicb werden
dem Nomen auch die verbalen Sia&iaEig {affec-

Hones), namlich ivsgyeta {activum) und xddog
40 {passivum) zugeschrieben {xgixr\g 6 xglvcov, xgizdg

d xgivdfievog). — ILL 13—14. Us gi 6r}(iazog.
Acht Teile : 1) Eyxliosig (TzztboEig grjfj,axixai bei Dio-

nys. Hal. de comp. verb. 6 modi, qualitatis status,

indinatio): ogtaztxtj {indicativus , definitwus),

ngogxaxzixi} {imperativus) , evxzixy {optativus),

vTioxaxxixfj {subiunetivus), djiagdfttpazog {infyniti-

tivus) ;vgl. TryphoTijtegidjTagE/igjdTcovxaijzQootax-

rix&vxal svxxtxdv xal djil&g mavxav ; 2} dta&soeig

{verborum genera, significationes) : ivigyeta, Tid-

50&O?, ueodzng (Stoiker: dg&dv, transit, activ.,

vxziov (supinum axovofiat , also eigentlich dem
Deponens entsprechend), ovdhegov (intransit.)

;

nach Dionysios Hal. ivegyrjuxr/ , 7iadt}xtxri,

fieooztjg (inch des zweiten Perfekts), dvzcjzEJiov&og

{xstgso&ai) ; 3) sidr}\ Jigodzdzvxov {agSa?) und
xagdycoyov {dgdsvoi), s. o. ; 4) oyJipuxxa {figurae) :

djiXovv {simplex, tpgovoi), ovv&ezov {compositum,
xaratpgovw), xagaovv&ezov {decompositum, tpiXm-

.t/;cl>); 5) dgt&fxoi: enxdg, dvixdg, xXij&irvtixds
;

60 6) zigoooizza {personae) ; sigwxov, devregov, xgtxov

;

7) zgovoi (tempora) : kvEaz<bg, ^ageXrjXv&(ag
f
fiiX-

Xtov {evEaxCixa, nag^x^dxa, fiiXXovxa ; vg]. auch
Plat Soph. 262 c. Arist. top. 114, s. o.). Die
Vergangenheit zerfallt in stoQaxaxixdy (itnper-

fectum), jiaoaxetfterov (ritetor, perfectum),
vxsQOwzeltxov [plusquamperfectum), dogiozov;
B) txeqI cvCvyiag (eoniugatto), nach Akzenten ge-

ordnet: fiag^zova [6 bezw. 7, d. h.: Verba mit
57



dem Charafcter: a) /?, <p, a, nt\ b) mit y, x, %, x%\ lich erkennen, dafl diese r^vn in ttbersachtHcher
c) mit <S, &> %t; d) mit £, <hj\ e) mit X, p, r, q; und besonders fur didaktische Zwecke geschickter
f) Verba pxira; [g) mit £ y>] — teQiojzcofisva (drei: Gruppierung eine aus langer empirischer Beob-
e, o, o) — efe ^* X^yovza, von denen drei auf letz- achtung hervorgegangene Materialsammlung dar-
tere, eine auf fiagvrova zurtLckgefahrt werden. — stellt. Anderseits ist es nicht minder klar, dafi
IV. 15. Ileal fteroxf}S (participium) teilt alle der tralatizische Stoff der analytischen Vertiefung
Formen des nomen und verbum mit AusschluB ermangelt und bereits zu einem an der Ober-
der TtQoowna und iyxliosig. ~ V. 16. IJegl flache sich haltenden Schematismus erstarrt war.
ao&oov, hat gmera, numeri xmd casus, und ist Dies kann nur dem Umstande zuzuschreiben
teils TZQoraxzixov (o) oder iitozaxzixov (Sg). — 10 sein, daB Grammatiker ex professo, sei es in
VL 17. HfqI dvTcovvfiiag (pronomen perso- Pergamum oder Alexandrien, das bis dahin aus-
nale) hat folgende Akzidentien : personae, genera, schlieBlich von Philosophen , insbesondere den
numeri, figurae, species, und zwar gibt es axial Stoikern bearbeitete Gebiet nun in mehr tech-
(ijiov) und ovv&ETot (sfiayrov) ; andererseits sind nologischer Weise bebandelten. So lassen ins-
sie jiQOitotvjioi (primitiva, iym) oder ^aQaym- besondere die Definitionen des Dionysios Thrax
yoi{derivaUva,rip£i$, dayon jj/ueteqos) , endlich an Klarheit und Scharfe viel zu wtinschen fibrig,
dovvao&goi (iyd>) oder ovpoq&qoi (6 Sftdg). — wobei aber nicht verschwiegen werden darf, wie
VII. 18. JIsqI vtQo$soeo>g (praeposiiio). Sechs bereits angedeutet, daB diese in vielen Fallen
sind einsilbig: iv, tig, ££, aw, hq6, die nicht in nicht mehr in ihrer ursprunglichen Gestalt uns
AnastrophestehenkOnnen. Spaterefiihrenaberzwei 20 vorliegen. Und so haben denn gerade hier spatere
AnaTiaVmifiTi qti /TT^tyi Tl T AIO it. f\A "VV Alfl T? 1 ii:_l. _.l m i «__ rr-i

aind entweder dnXa (ndXai) oder ovv&sra (jtQojzaXai) den Begriffsbestimmungen und eine vertiefte Auf-
und werden in 26 sidy geteilt: za be xqovov fassung des empirischen Tatbestandes oft mit
(wQcapsva, temporalia, finiiiva), /zsootrjtog (xa- Erfolg angestrebt, was besonders auch in einer
Xwg, s. Uhlig Index s. v. p. 15 It), jiotorrjTog genauer differenzierenden Terminologie zu Tage
(qualitatis, @otqv&6v, bene), jioaorrjxog (quantita- tritt. Im iibrigen zeigt sich aber selbst bei
tis, Tcokkditig), dgtftfiov (numeralia, tqi's), toniKa. Apollonios in der Formenlehre kein wesentlicher
(localia, avco), evxng (optativa, efflz), oxejliaortxa 30 Fortschritt uber die texvt] des Dionysios hinaus,
(doloris, siajtat), aQvrjoscog, ajio<pdoeoig (negativa), auch er lfiste das etzi&etov (Adjektiv) noch nicht
ovynarafsatoyg (adnuentis , vol), anayoQevoEoig als besonderen Eedeteil vom ovofta ab, auch er be-
{prohibitiva , dehortativa, pydafiiog), jiaQaftoXijs, hielt die Dionysischen Akzidentien des Verbums,
Spotfooecog

^
(similititdinis , comparand, tbonsQ), wie dessen Einteilungnach dem Akzent, bei. Durch

davftaaujed (admirandi, fi<xjtai), dxaofiov {dubi- die Kommentatoren des Dionysios, besonders
tativa, tacog), zdl-ewg (ordinativa, §§ye), d&Qol- durch Choiroboskos (s. o. BdL III S. 2364),
aeo>5

r
(congregandi, eommunicandi , apa), naga- ist die alte rfyv*} mit den Resultaten der spateren

xelevoEcog (hortative aye), cvyxQtaecog (compara- Forschung, namentlich des Apollonios, gleichsam
tiva, palXov), ef>ariqoecos (nevonxd, nvoitaxixd, verschmolzen als kanonisches Schulbuch uberr
percontandi, interrogcmdi, no&ev), imxdoecog {in- 40 liefert und sodann in den Bearbeitungen des Mo-
tentiva, Uav)

} avlX^ecog (comprefwmionis, fehlt schopulos, M. Chrysoloias, Gaza und Laskaris in
als Terminus bei den lateiniscnen Grammatikern, das Abendland eingedrangen, um auch hier ihren
ajua), duofAcoxtxd (iurativa^ fm), xarw/nozixd (con- Siegeslauf weiter fortzusetzen.
firmativa, affirmative vjJ), fofiatuxfEcog (demon- Wahrend die iiberaus zahlreichen Schriften
strativa, drjXad^),^Eztxd (yatiyrsov statt XQV Y^W- des Apollonios und auch des Herodianos fiber die
oat), feiaofioy (svoi). — VIII. 20. YIeqI ovvdio- Formenlehre mit wenigen Ausnahmen verloren
ftov. Es sind deren acht Arten: ovitidexrixoi aind, uns aber inhaltlich durch Priscian, so weit
(a&Qotaztxoi, copuUitivae,^8v, M, z£, xal, dXXd, er jene verstand, bekannt sind, ist das Werk des
tffiir, %&i, ids, drag, avzdg, tjzot, xev, av), bia- Apollonios yttQi avvzd^ecog z&v zov Xoyov jiieQtov
&vxnxoi (dtaoaqprjztxoi, disiunctivae, disseetivae, 50 glftcklicherweise zum groBen Teil erhalten und
V* j)

TOh vfy owaxztxol (contimtativae, el, elzsq, erst kurzlich in der vortrefflichen Ausgabe von
e/a*;, eldfaEQ), xaqaoyvajiTtxoi (sithconiinuativae, Uhlig dem Verstandnis naher erschlossen worden.
sMisiunctivae, sxei, &ieixeq, ijietdtj, ixsdfytsQ), Diese Schrift — sie gehOrt mit zu den schwie-
ahco?.oytxoj (alzubdsig , dTzozskeotixoi , causahs, rigsten der griechischen Fachliteratur — ist nicht
effectiyae, Iva atpoa, Sizmg, tvtxa, ovvsxa, Sid, didzi, nur die einzige iiber die Syntax, die uns aus
xa& o, xa&' on, nap ooov), djzoQijfiazixot (Stoiker: dem Altertum iiberliefert ist, sondern tlberhaupt,
igaizijfiaztxoi, ixajzogrjuxoi.dubitativae, d^a

t
xdTa, auBer der Varronischen, die einzige, die uns be-

ft(3r), ovMoyumxoi (emyogixoL rationales, ilia- kannt ist, denn die fnnf Bucher des Pergameners
tivae, colleetivae, aga, dXld, dlXa^Vy roivw, zoi- Telephos ttsqI owrd£t(og durften wohl kaum den-
yoQioi, zoiyoQOvv), TzaQajiXrjQWfiartxoi (expletivae, 60 selben Gegenstand behandelt haben. Uber Inhalt
replettvae, compktitae, drj, §d, vv, nov, zoi $fp>, der Syntax siehe, aufier Ublig, Steinthal
ap, d*jza, tceq, 7i(o,fir}v t av, av, vvv, ovv, yt — 112 339^ ^en Artikel Apollonios o. B<L II
ar, xev [fovtjztxot]). Eine neunte Art (svavriai- S. 138f., wo auch weitere Literatur verzeich-
t«**utoi, Zftxyg, opuog) kennzeichnet sich durch net ist.
w«_ de jiQogxiMaoi als spateren Zusatz. Auf Grand dieses Werkes ist nun Apollonios

ir-Jiv J61^6 ZU wci* rabren, eine eingehende als der wahre Begrunder der Syntax aUgemein
*Jak dieses gtammatischen Lehrgebaudes zu betrachtet worden. Ohne seine zweifelks her-
grtwn, aber schon ein fluchtiger BUck laBt dent- vorragonden Verdienste um diese Diaziplin irgeod-
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wie schmalern xu wollen, muB in einem hiato-

iischen tJberblick fiber die Geschichte der an-
tiken G. die Ffage doch aufgeworfen werden, ob
diese isolierte Ehrenstellung nicht vielmehr dem
fast ganzlichen Verlust aller Vorganger zum Teil

zugeschrieben werden muB. Wir haben oben
gesehen, wie nahe die stoische Lehre vom Satze

syntaktisches Gebiet beruhrte. Es kommt hinzu,

dafi zahlreiche uns erhaltene Titel, wie heqi fiaQ-

II. Die EOmer. Vielleicht auf keinem
anderen Gebiete wissenschaftlicher Tatigkeit liegt

die Abhangigkeit der Rtfmer von den Griechen
so eklatant zutage, wie auf dem der grammati-
schen Forschung. Nur in ganz vereinzelten Fallen,
wo die Beschaffenhcit der lateinischen Sprache
eine Anlehnung an griechische Doktrin ohne
weiteres ausschloB, wie z. B. in der Akzentlehre,
den Genera der Verba, dem Ablativ und Artikel,

fiagwfiov, ooloixtopov , dxvQoloyiag , ovv&soscog, 10 mufite man eigene Wege aufsttchen. Von einer
IXXr}vtofiov , mochten sie auch in erster Linie

stiliscisch-rhetorischen Zwecken dienen, doch un-
zweifelhaft viele Beobachtungen und vichtiges

Sprachmaterial, wie es uns bei Apollonios verar-

"beitet vorliegt, enthielten. Priscian, der sonst ganz
oifen gesteht, den Apollonios ausgeschrieben zu
haben (z. B. II 1, 9. 2, 22. 54, 20. 61, 16. 439,
22. 548, 5. 578, 1 und besonders 584, 20. Ill 24,

27), hebt ausdriicklich hervor, daB er in der Be-

origmellen philosophischen Betrachtung uber das
Wesen und den Ursprung der Sprache, uber die
Etymologic, uber Anomalie und Analogie, so leb-
haft diese Fragen erortert wurden, fehlt bei ihnen
vollends jede Spur.

Nach einer bekannten Nachricht des Saet.
gramm. 2 war es kein geringerer als Krates von
Hallos, das Haupt der stoisch-pergamenischen
Schule, der um das J. 169 studium grammatieae

handlung der Syntax, die das XVII. und XVIII. 20 in urbem intulit . . . ae nostris exempto fuit
Buch fullt, diesem seinem Ftihrer nicht in gleich "^ -'"»-*

—

J-— w„„„ _„.i. ^-.... ..... i ^
sklavischer Weise gefolgt sei (III 107, 24), was
sich nur durch das Vorhandensein anderer be-

deutender Quellen erklaren laBt. Der dritte Teil

von Varros de ling, lat., der die Biicher XIII—XXIV umfafite, war ausschlieBlich der Syntax
gewidmet (ling. VII 7, 110 tertio quemadmodum
eoniungerentur vocabula. VIII 1). Bei einem so

wenig schopferischen Geiste wie Varro kann

ad imifandum. Wenn auch hier, wie" der Zu-
sammenhang lehrt, grammatica in dem weiteren
Sinne von Philologie (s. u.) gebraucht wird, so
kann es doch kaum zweifelhaft sein, daB Krates
in seinen Vorlesungen (aeroaseis) seine rOmischen
Zuhorer mit jenen sprachwissenschaftlichen Unter-
suchungen bekannt machte, die ihn, wie wir
sahen, in eine heftige Fehde mit Aristarch und
seiner Schale verwickelten. Diesem Umstande

eine so umfangreiche Behandlung der Syntax 30 ist es denn auch zuzuschreiben, daB die ersten
ebenfalls nur auf der ausgiebigsten Benutzung
fruherer Forscher berohen, und zwar kommen hier,

mit etwaiger Ausnahme des Aelius Stilo, ledig-

lich griechische, vielleicht nur stoische, in Betracht.
An diese vorvarronischen, syntaktischen Schriften
wird also auch Apollonios angeknupft haben.
In dem Werk jzeqI avvzd^ecog polemisiert Apollo-
nios wiederholt gegen seine Vorganger, verrat
aber mit keinem Worte, daB er als Entdecker

Versuche auf diesem den ECmern neu erschlossenen
Forschungsgebiet ein durchaus stoisches Ge-
prage erhielten. Als erster ware hier zu nennen
derDichter C. Lucilius (180—102), der sich be-
kannt]ich im 9. Buch seiner Satiren mit gramm a-

tischen Fragen und Reformvorschlagen befaBte
(vgl, Marx Lucilius I p. 351—382 und Kommentar
II S. 132-145). DaB er unter dem EinfluB stoischer
Theorien stand, hat in einem besonders interessan-

auftritt, wenn ihm auch daselbst kein solches40ten Falle schlagend erwiesen Sommer Hennes
Gestandnis uber die Benutzung seiner Quellen XLIV 70—77 (Lucilius als Grammatiker). Im
entschlupft ist, wie in der Einleitung zu tceqI *^«~— —.-4.-14.— j:« j»_ei:— ^v a.

ovv6eafi(ov (ixXEydfievoi ^ag' ixdazov zcSr stgo

rjftoJv to xQsitiSSeg usw.). Unter diesen Vor-
gangern nahm nun h^chst wahrscheinlich Try-
phon die allercTste Stelle ein und zwar nicht nur,
weil Apollonios ihn oft in alien seinen erhaltenen
Schriften, sei es zustimmend, sei es ablehnend, di-

rekt zitiert, sondern vor allem deshalb — worauf

iibrigen gestatten die durftigen tfberreste es nicht,

uns von dem Umfang und der Art seiner Er-
arterungen ein klares Bild zu machen. Die ortho-
graphischen Refonnen des Tragikers L. Accius
scheint er mit Erfolg bekampft zu haben. Ortho-
graphische Fragen spielen aber seit Ennius, Lu-
cilius und Accius bis in die spatesten Zeiten
bei den rOmischen Grammatikern eine sehr be-

man bisher mit Unrecht nicht geachtet hat — 50 deutende Kolle, und zwar waren sie hier von
weil an nicht weniger als 100 Stellen (die meisten griechischen Tbeoretikern begreiflicherweise ganz
fehlen in den Indices von Schneider und Uhlig) —VVx—: ~ ——-* -"^ -^ *- '- J "
dessen Namen zurExemplifizierung gebraucht wird,
und zwar auch da, wo der Verfasser ebensogut seinen
^igenen. wie Cfter (12mal), oder einen beliebigen
anderen hatte wahlen kOnnen, wie z. B. Aristar-
chos, der zu demselben Zwecke 26mal herhalten
muB. Diese Vorliebe fur Tryphon kann nur darin
ihren Grand haben, daB Apollonios ihn anch in

unabhangig, soweit nicht etwa etymologische Er-
wagungen in Betracht kamen.

Der erste ro'mische Grammatiker von Bedeu-
tung war L. Aelius Stilo, der Lehrer Varroa
und Ciceros. Von seinen Werken haben sich nur
kummerliche Keste erhalten, aber die Spuren
seines Einflusses lassen sich vielfach verfolgen,

namentlich Varro de lingua latina verdankt ihm
_•_! -.i. i. r- _ _- ij. i j. it.der Tat weit ausgiebiger benutzt hat , als wir 60 viel , wenn sich auch eine so weitgehende Ab-

jetzt nachweisen konnen, denn unglftcklicherweise
deckt sich von dem wenigen, das uns von jenem
sehr fruchtbaren Grammatiker erhalten ist, nichts
mit den uns vorliegenden Partien des Apollonios.
Alles in allem kann aber erst die Neuzeit sich
ruhmen, fiber Apollonios in der Syntax, wie fiber

Dionysios Thrax in der Formenlehre, hmausge-
kommen zu sein.

hangigkeit, wie sie besonders Reitzenstein M.
Terentius Varro und Job. Manropus, und ihm
folgend F. Mtiller De veterom imprimis Eoma-
norum studiis etymologic^ (s. o.) annehmen , mit
unseren Mitteln wenigstens nicht erweisen lafit

Vgl. dazn Goetz Abh. der sachs. Akad. der
Wiseenseh. XXVH (1909) 67—89. Wie Stilo

als Philosoph der Stoa rich anachloB (Cic. Brut
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206), so huldigt er audi &ls Grammatiker stoi-

schen Anschauungen. Er war Anomalist gemafiig-

ter Richtung, seine Etymologien sind stoischer

Art, und der Titel semes Werkes, de proloquiis,

entspricht ganz den stoischen tcsqI at-iabfidtoiv,

,uber die Satzformen'. Es war dies jedenfalls

die erste Abhandlung Tiber ein Gebiet der Syntax

in lateinischer Sprache, und daher scheint; das

ungflnstige Urteil des Gellius (XYI 8, 2) nicht

reichendes Verstandnis gegenuber. Er ist und bleibt

auch hier ein Korapilator grofiten Stils. Auf dem
Gebiete der Etymologie , von deren verhangnis-
vollem Zauber er wie kaum ein zweiter sich hin-
reifien liefl, auf dem der Orthographie, in alien
Fragen, die sich an den Ursprung und das Wesen
der Sprache , an den Streit der Analogisten und!
Anomalisten ankniipften, ist er fur die spatere-

Zeit die mafigebende Autoritat geblieben, nur in
ganz gerecht; vgl. Funaioli Gramm. Rom. frg. 10 der Formenlehre seheint man sich, und zwar scnon*

I S. 51—76 mit der dort angefuhrten Literatur.

Ganz in stoischen Bahnen wandelte auch der

wegen seiner Gelehrsamkeit hochgepriesene P.

Nigidius Figulus (ca. 99-45), von dessen um-
fangreichem Werke, betitelt Commentarii grara-

matici, ein 29. Buch zitiert wird. In der Frage
nach dem Ursprung der Sprache vertrat er

energisch den ^vffet-Standpunkt , und zwar mit
der dem Chrysippos eigentumlicnen Begrtindung

fruh, wie wir sehen werden, fast vollstandig von
ihm emanzipiert zu haben. Von den grammatischen
Spezialschriften Varros kennen wir De antiquitate-

litterarum, De utilitate sermonis (Anomalie ?), De
similitudine Terborum (Analogie), falls dies nicht
bloB Untertitel von De lingua latina sind, De
origine linguae latin ae, De lingua latina 25 Bucher
(daraus erhaltenV—X), De sermone latino, Disci-

plinarum libri IX (Buch I De grammatica). Zweifel-
(Gell. X 4 = frg. 24 Fun.), In der Etymologie, 20 haft ist, ob IIsqI ^a^awrffeaw (vgl. Usener Jahrb.
wie die Fragmente zeigen, operierte er mit der

ebenfalls stoischen Zusarnmensetzungstheorie. In

der Formenlehre hat er manche feine Beobach-
tung gemacht und sie in origineller Weise zu

begrtinden versucht, Auch der Syntax hat er ein

eingehendes Studium zugewandt; vgl. z. B. die

ErOrterung fiber den Gebrauch von quiti (frg. 32
Fun.) und uber die Tempora (frg. 9 Fun.). Mehrere
grammatische Termini, wie Casus rectus, inter-

f. Phil. XCV 248) hierher gehOrt, sicher hin-
gegen sind aber auch in dem groBen Werk der
Antiquitates grammatische Binge behandelt wor-
den (s. Goetz a. a. 0.). Die Quellen frage, wie-

die Benutzung der einzelnen Schriften bei Spateren
(z. B. Verrius Flaccus, Gellius, Augustinus) wird
dadurch sehr eTschwert , dafi Varro wiederholt
dieselben grammatischen, besonders etymologischen
Gegenstande erortert und sich gleichsam selbst

rogandi, dandi, scheint er zuerst angewandt zu 30 exzerpiert hat; auch ist Varronisches Gut haufig-

haben. Seine das ganze Gebiet der G., einsehlieB-

lich der Orthographie und der Semasiologie, urn-

fassende Forschung ist aber wegen einer ge-

wissen Dunkelheit des Stils (Gell. XIX 14, 3) fruh

in Vergessenheit geraten , doch hat Varro , der

ihn in seinen erhaitenen Schriften nie nennt, ihm
scheinbar viel mehr zu verdanken, als man bis-

her angenommen hat. Doch mogen wir die Ver-

dienste eines Aelius Stilo, Nigidius Figulus und

erst durch. meist nicht mehr sicher nachweisbare
Zwischenquellen ubernommen vvorden. Die gram-
matischen Fragmente sind zuerst gesammelt und
besprochen von WiHmanns De M. Ter. Varronis.

libr. gTammat., Berlin 1864, jetzt in vortrefflicher

Weise ediert von Funaioli a, a. O. 183—371
und Goetz-SchOll Varro 1. 1. p. 199—234.

Ein grammatisches Lehrgebaude, im Sinne
einer xiyyn nach griechischem Muster, tritt uns

vieler anderer, wie M. Antonius Gnipho, Cosco- 40 bekanntlich auch in de lingua latina nicht ent-

nius, Servius Clodius, die fur uns fast nur leere
...-.._

Namen sind, noch so hoch einschatzen, ihr Ruhm
ist ausnahmslos verdunkelt worden durch die

grandiose Gelehrtentatigkeit des M. Terentius
Varro. Auch auf dem Gebiete der G., wie auf

so vielen anderen, ist er fur die romische Nach-
welt eine unerschopfliche Fandgrnbe des Wissens
gewesen, und zwar schon fruhzeitig, wie dies aus
Vitruv. LX praef. 17 multi posterorum cum Var-

rone conferent sermonem de lingua latina her- 50 fafite Buch II—VII, die eigentliche Formenlehre-
vorgeht. Aber weder irgend welche stilistischen

" ~ ~

Vorziige, noch eine schOpferische Originalitat, noch
eine Kunst der Systematisierung — der seine

Arbeiten charakterisierende Schematismus darf

daruber nicht hinwegtauschen — , haben ihm diese

autoritative Stellung verschafft, sondern lediglich

die kompilatorische Fahigkeit, das Wissen seiner

Zeit aus dem ihm noch luckenlos zu Gebote
stehenden Quellenmaterial gleichsam in einen

ist doch die Formenlehre daselbst nur
unter dem Gesichtspunkt der Analogie und Ano-
malie behandelt. Ob das Buch de grammatica.
eine Art Kompendium der ganzen G. war, wissen
wir nicht. da uns nur ein einziges Fragment
daraus erhalten ist (49 Fun.). Das Werk de-

lingua latina bestand nun nach des Verfassers;

wiederholten Aussagen (V 1. VI 99. VII 5. 110.
VIII 24) aus drei Teilen. Die Etymologie um-

Buch VIII-XIII und die Syntax Buch XIV-XXV.
Indem ich fur die Etymologie auf R e i t z e n s t e i n,_

F, Muller, Goetz a. a. 0. verweise, sei hier

ein kurzer Abriti der Varronischen Formenlehre
gegeben — von seinen syntaktischen Anschau-
ungen geben die wenigen Fragmente kein Bild —
um einen Vergleich emerseits ntit der jexvt) des

Dionysios, die Varro wohl gekannt, aber nicht

benutzt hat, andererseits mit der Form der latei-

Brennpunkt zu vereinigen. So kann denn auch 60 nischen G., wie sie uns seit Remmius Palaemon
keine wichtige, sprachwissenschaftliche Entdeekang
einwandsfrei auf Varro zuruckgefuhrt werden, und
keine neuen Perspektiven sind von ihm erOffhet

worden. Ja, der Yerlust seiner Quellen ermCg-
licht es nicht einmal mit Bestimmtheit zu sagen,
in welchem Umfange er das Beobachtnngsmate-
rlal selbstandig erweitert hat. Nicht selten end-
lich etebt ex seinen Quellen ratios oder ohne hin-

als ausgebildetes System begegnet, zu ermOglichen..

Die grammatische Forschung der Rdmer stand
urspriinglich, wie wir sahen, im Banne stoischer

Doktrinen. Eine starke alexandrinische Gegen-
strSmnng scheint sich aber etwa um die Mitte
des 1. vorchristlichen Jhdts. in Rom fahlbar ge-
macht zu baben. Einige Spuren davon sind be-

reits bei Cosconius and Nigidius bemerkbar, und.
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einen sicheren Beweis liefert das einfluBreiche

Werk Caesars de analogia. Nicht minder zeigt

eich Varro mit alexandrinischer Gelehrsamkeit
allenthalben wohl ^vertraut, doch ist ihm diese

Kenntnis insofern verhangnisvoll geworden, weil

er, unfahig sich selbstandig eine wissenschaftliche

Uberzeugung zu bilden, bestandig zwischen beiden

grammatischen Richtungen hin- und herschwankte

und so zu unhaltbaren Kompromisscn gefiihrt

wurde. Dafi er sich dieses eklektischen Stand-

punkts wohl bewufit war, zeigt de 1. 1. V 1, 9

non solum ad Aristoplianis lucernam, sed etiam
ad Gleanthis lueubravi.

Die in der Formabwandlung (deeUnatio, deeli-

natus, stzcoots) waltenden Gesetze werden von

Varro, wie erwahnt, in direkte Verbindung mit
der alten Streitfrage gesetzt, ob Analogie (lat.

natura, ratio, proportio, similitudo, aequalitas)

oder Anomalie (lat. usus, consuetudo, dissimili-

tudo, inaequalitas) als Wortbildungsprinzip vor-

herrsche, und seine umfangreiche Darstellung, die

an tibersichtlichkeit und Klarheit viel zu wiinschen
iibrig lafit, lauft schliefilich auf die Bankerott-

erklarung hinaus , daB eonsueiudo et analogia
coniunctiores sunt inter se quam ei (sc. Chrysip-

pos und Aristarchos) credunt, quod est nata ex

quadam eonsuetudine analogia . . . consuetudo
ex dissimilibus et similibus verbis eorumque
deelinationibus constat, neqite anomalia neque
mialogia repudianda (de 1. 1. IX 1 , 3). Den-
selben Standpunkt vertritt noch einmal der altere

Plinius in seinen 8 Buchera Dubii sermonis

{vgl. die Literatur bei Gudeman a. a. 0. 113).

Auch Quintilian (inst. 16, 16) teilt dieselbe An-
sicht, ja sie hndet sich merkwurdigerweise be-

reits , und zwar fast wOrtlich iibereinstimmend,

bei Pindarion, einem Schuler Aristarchs (Sext.

Emp. adv. math. I 202). So mag denn dieser

zu jenen Gewahrsmannern uber die Anomalie und
Analogie gehOrt haben, die Varro selbst erwahnt
(de 1, 1. VIII 10, 23 de eo Oraeci Latinique
[Stilo und Caesar?] libros fecere multos), und dies

ist uraso wahrscheinlicher, falls er, wie allgemein

angenommen wird, mit jenem Ptolemaios identisch

ist, den Apollonios de coni. 241, 14 Schn. 6 avako-

ynttxoz nennt. Vgl. audi Sext. Emp. adv. math.

I 10.

Nach dem Vorgang fruherer, griechischer wie

romischer Grammatiker (de 1. 1. "VT 5, 36. VIII

23, 44. IX 24, 31. X % 17), nimmt Varro nur

vier Redeteile {partes orationis) an : quae habet

casus (Nomen), quae habet tempora (Verbum),

quae habet neutrum (Adverbium und Partikel),

quae habet utrumque (Partizipium) , wozu noch
hinzugefugt wird (VIII 23, 44), daB has voeant
quidam appellandi, dieendi, adminicitlandi, iun-
gewli, was mit jener Einteilung aber nicht ganz
fibereinstimmt. Das Nomen zerfallt in 4 Gruppen:
1. provocabulum (quis, quae), 2. voeabulum (scu-

tum, facilis), 3. nomen proprium, 4. verbum.
Die Nomina haben sexum (virile oder mas,
muliebre oder femina , neutrum) , multitudo
(unum, auch singularis, plura), casus {rectus,

obliquus). Fur ersteren sagt Varro auch casus
nominandei oder nominativus (X 2, 23) und
casus voeandei, far letztere, teilweise nach dem
Vorgang des Nigidius, casus communis oder

patricus, dandei, aceusandei oder accusativus,

und sextus casus qui est proprius latinm (X
3, 62). Genetivus, dativus, ablativus finden sich

zuerst bei Quintilian, voeativus bei Gellius, doch
gehen diese spater allgemein rezipierten Termini
wahrscheinlich auf Remmius Palaemon zurttck.

Die Anordnung der Nominalflexion nach den
Nominativendungen kennt Varro noch nicht, wie
auch declinatio sich erst bei Quintilian in dem
engeren Sinne findet. Die Komparation {contentio)

10 wird VHI 39, 75—78 erortert, und zwar nennt er

den Positiv primum, den Komparativ medium
und den Superlativ tertium. Eine bestimmte An-
zahl von Konjugationen (inclinationes , avCvyiai)

begegnet bei Varro ebenfalls noch nicht, obwohl
die Verschiedenheit des Charaktervokals ihm
keineswegs entgangen war (IX 62, 109). Genera
verborum sind zwei, faciendei und patiendei,

doch scheint ihm auch vom Deponens eine leise

Ahnung aufgestiegen zu sein (IX 61, 105—107).

20 Fur die drei Tempora hat Varro bereits die fib-

lichen Bezeichnungen : praesens, praeteritum,

futurum (VIII 8, 20), wofiir, mit genauerer Uber-

setzung der griechischen Termini, bei Lucr. I

461 transaetum, tnstet, sequatur steht; vgl. auch
Rhet. ad Her. II 5, 8 und Cic. de inv. 1 39. Fur die

anderen Tempora : infeeta (discebam, disco, discam)
und perfecta {didieeram, didiei, didieero) fehlen

ihm noch feste Termini. Auch modus kommfc als

Terminus bei Varro noch nicht vor, doch erwahnt
30 er sechs species declinatuum (de 1. 1. X 2, 31)

:

temporalis {legebam, lego), personarum {sero,

seris), rogandi {legene ?), respondendi {jingo, fin-
gis), optandi (dicerem, dicam), imperandi [cape),

eine Einteilung, die sich eng mit der stoischen

bertihrt (Diog. Laert. IX 53; s. o.), aber kaum
einen nennenswerten Fortschritt fiber die vier

nv&fi&vEs koycov des Protogoras bezeichnet, wie sie

denn auch in dem spateren System ignoriert wird.

In den drei Generationen nach dem Erscheinen

40 von de lingua latina wird die grammatische
Forschung wohl kaum geruht haben, doch sind

ihre Trager bis auf den Namen fast spurlos ver-

schollen, aber um 50 n. Chr. etwa begegnen wir

plOtzlich einem Werke, das bis in die sp&testen

Zeiten grundlegend geblieben ist, der Ars gram-
matica des Q. Remmius Palaemon, desLehrers

des Persius und Quintilian. Dieses epochemachende
Buch, dessen Verfasser sich in einen stark pole-

mischen Gegensatz zu Varro setzte — er nannte

50 ihn porcusl — ist zwar verloren gegangen, aber

sein Lehrgebaude hat sich in seinen Hauptzugen
wenigstens, namentlich aus Charisius, rekonstruie-

ren lassen. SpateTe Grammatiker, wie Valerius

Probus, Terentius Scaurus, Flavius Caper, Velius

Longus und lulius Romanus, mOgen das Beob-
achtungsmaterial erheblich erweitert haben, aber

an den Grundfesten scheinen sie nicht geriittelt

zu haben, und so lebte denn die Ars des Palae-

mon fort in den grammatischen Eompendienund
60 Lehrbuchern eines Cominianus (Uber diesen jetzt

J. Tolkiehn Com., Leipzig 1910), Charisius und

Diomedes bis auf Donatns, Martianus Capella,

Cassiodorus und Isidoms. Einzig und allein

Priscian nimmt hier eine mehr unabhangige Stel-

lung ein, indem er im wesentlichen Flavius Caper

mit den grofien griechischen wjpr*xo/, Apollonioa

und Herodian, gleichsam kontarninierte. Uber
die Ars des Palaemon and deren EinfluB auf die



VTLiUiLLUaUIAJ

Ntwhwelt, vgl. besonders Schottmiiller De C.

Plihn Sectindi libris grammaticis , Bonn 1858.
Marshall De Q. Remraii Palaemonis libris gram-
matieis, Leipz. 1887. Bfilte De artium scriptori-

bus Latinis quaest., Bonn. 1886. Andere Litera-

tur bei Schanz Rom. Lit. 112 334, Palaemon
scheint sich enger als seine Vorganger an die
Alesandriner, vor allem an Dionysios Thrax selbst,

angeschlossen zu haben.

uraiuuxuufi: iov*

Casus gibt es sechs: nominativus,
geneUvus, dativics, aceitsativus, vocativus, ablatio

vus. Da die meisten dieser Termini, die, wie-

wir sahen, von den Varronischen abweichen^
sich schon bei Quintilian vorfmden, so werden
sie wohl von Palaemon, wenn nicht erfunden, so-

doch zuerst zur Geltung gebracht worden sein,

und wenn diese fiir alle Folgezeit, "wie erwahnt,,
kanonisch bleiben, obwohl, besonders bei Priscianr

Im folgenden sei nun, wie oben bei Dionysios 10 andere Bezeichnungen und zum Teil richtigere, wie-
»nv T*-rt^"l \/ nirwT\ Am \r-Jtitrrm-vr I Tw**** i-S il i*i« TIT,** imi-,A in — _ _ "„^_^ ^ J i * /_ _ \ *!___Thrax und Varro, ein kurzer UmriB der Hauptsatze

der lateinischen Formenlehre gegeben, wie sie von
Palaemon fixiert, aueh terminologisch , etwa rnn

die Zeit des Quintilian vorlagen. Zahlreiche sub-

tilere Unterscheidungen und nicht allgemein rezi-

pierte Modifikationen werden wir dabei als der
grundlegenden Ars verrautlich noch fremd tmr in

seltenen Fallen berikksichtigen diirfen. Fiir diese

Entwicklungsphasen und Diskrepanzen sei auf die

possessivus und causativus (s. 0.) begegnen , so-

dokumentiert eben diese Tatsache sehr deutlich den
gewaltigen EinfluB, den die Palaemonische Ars.

ausgeiibt hat. Was die Deklination anbelangt, so-

scheint die Anordnung der Nominalflexion nach
den Nominativendungen derjenigen, die sich nach
den Genetiv singularis richtete, zeitlich vorange-
gangen zu sein. Beide Behandlungsarten sind

dem Varro noch fremd, oh aber die Vier- bezw.
eingehende vergleichende Darstellung von L. Jeep20 Funfzahl fiir das alte Lehrbuch, angesichts der
Zur Gesch. der Lehre von den Redeteilen bei

den latein. Grammatikern, Lpz. 1893, verwiesen.

Wie die Stoiker und Varro, ging man natur-

gem&B von der Stimme aus (vox) und teilte sie

in voces artieulatae imd confusae. Nur erstere

kflnnen schriftlich durch Buchstaben (litterae) be-

zeichnet werden (lateralis, scriptilis vox). Das
Alphabet besteht durchgangig aus 23 Buchstaben
{einschliefilich zweier griechischer, y, %) ; die in 5 fo-

nd in 9 mutae 30 lichere gewesen zu sein, doch ist hier keine Uber-eales, 7 semivocales (flmnrsx) und
(bcdghkpqt) zerfallen, doch licfien Varro
und Nigidius nur 17 gelten, mit Ausschaltung von
h fc q x y %. Vgl. Marx Lucil. II 141—144.
Eine Silbe entsteht aus der Verhindung eines Buch-
stabens und eines Vokals, der prosodisch kurz oder
lang ist und zwar entweder natura oder posittone.

Von der Silbe schritt man zum Wort (diciio), das
als die geringste Silbenverbindung, die einen Sinn
ergibt, definiert wird. Aus dictiones entsteht die

Verwirrung, die gerade hier hei den Spateren
herrscht, hereits angenommen werden kann, steht
dahin, obwohl Bolte a. a. 0. diese Ansicht ver-

tritt; s. auch Jeep a. a. 0. 172f. 2. Pronomen:
Dem Pronomen werden dieselben Verhaltnisse,,

nur mit Hinzufugung von persona zugeschrieben,

wie dem Nomen. Was die qualitas anbelangt^

so scheint die Teilung in finita (Personalprono-

mina) und infmita (quis, qualis) die urspriing-

einstimmung erreicht worden, Von personae
werden stets drei {ego, tu, ille) angenommen.
Far die tibrigen Akzidentien galten dieselben

Eegeln wie fur das Nomen. 3. Verb urn: Die
Zahl der Verbalverhaltnisse schwankte zwischen
sieben und neun, doch scheinen folgende acht als

die eigentliche Norm gegolten zu haben: quali-

tas, genus, figura, numerus, modus, tempusr

persona, coiviugatio. Die Teile der qualitas ver-
oraiio', vgl. auch Diom. gramm. 1426, 32 (viel- 40 borum sind: perfecta (absoluta, primitiva), in-
leicht nach Varro) grammaticae initio, ab ele-

—«-«-— i.^.--- *. ,_.._•... ,.•,..,.•_.

mentis surgunt, elementa figurantur in litteras,

litterae in syllabas eoguntur, syllabis comprehen-
ditur dictio,dietiones eoguntur inpartes oratimiis,

partibus oraiionis eonsummatur oratio, oratione
virtus ornatur, virtus ad evitanda vitia exerce-

tur. Man leitete namlich ars von dgsz^ ab!
Nach dem Vorgang des Aristarch nahm Palaemon
8 Redeteile (partes orationis) an (Quintil. inst.

eohativa, meditativa, frequentatim (iterativa).

Es ist fraglich, inwieweit diese Einteilung, wie
die schwankende Terminologie andeutet, schon
in der Ars des Palaemon vorhanden war. Die-

normale Zahl der genera (significationes) verbo-

rum war fiinf : activum und passivum (wohl das
urspriingliche), zu denen neutrum (vivo, ambulo) t

commune (eriminor te und a te) und deponens
(simplex) hinznkamen. Wie beim Nomen war

I 4, 20), indem er statt des griechischen Artikels 50 auch die figura verborum entweder simplex oder
die Interjektion einsetzte. Trotz mancher gelegent-

'
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lichen Schwankungen ist diese Zahl auch von den
ESmern festgehalten worden. Es sind: Nomen
(Substantivum ist keine antike Bezeichnung, doch
kommt nomen substaniivum vor, z. B. Priscian.

gramm. II 154, 9), Pronomen, Verbum, Partici-

pium, Adverbium, Coniunctio, Praepositio, Inter-

iectio. 1. Nomen: Als Akzidentien (xaQsitofieva)

begegnen durchgangig qualitas (species), genus.

composita, und diese letztere viererlei Art: ex
duobus integris (con -duco), ex duobus corruptis.

(ef-ficio statt ex-fieio), sodann die Mischung
beider (ae-cumbo und os-tendo). Der numerus
ist singularis oder pluralis. Im allgemeinem

nahm man fiinf modi (inclinationes , h/xltcete)

an , obwohl von einigen durch genauere Unter-

scheidungen die doppelte Zahl erreicht wurde;
finiius (finitivus, itulicativits), impcrativus, opta-

figura, numerus, casus. Nach der Qualitat sind 60 ^"pm^, subiunetimis (coniunctivus) , infinitivus
die Nomina entweder Eigennamen oder Appella- '• ^ - ^ ^-~ ^

—
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liva. Genera nominum gibt es funf : masculinum,
femininum, neutrum., commune (kic, kaee ca-
ms), promtscuum (ejimotvor. passer, aquila, die
beide grammatisch formell Mascnlina sind, aber
ftuchFeminina bezeichnen kfinnen). Die figurae
mnUnum sind entweder simpliees oder compo-
*•*«. Numerus ist entweder singularis oder

(infinitus). Die Grandtempora sind natfirlich

instans (praesens), praeteritum, futurum, und
die Vergangenheit zerfallt in imperfeetum, per^

fectum, plusquamperfectum , mit Beibehaltung,.

wie anch sonst meist, der griechischen Termino-
logie (s. 0.). Futurum exactum kommt bei den
antiken Grammatikern nicht vor, wohl weil man
ea mit dem KonjnnktLv des Futumms idcntiflzierte,

leva arammaxiK

denn die alberne Bemerkung des Priscian (HI
405, 17) , daB die Roraer in weiser Erkenntnis
der Unsicherheit der Zukunft ,non finiunt spa-
tium futuri\ hedarf keiner Widerlegung. Die
drei personae verborum beZiehen sich seltsamer-

weise auf die wirkliche , nicht auf die gramma-
tische Person, indem die erste als die redende,

die zweite als die angeredete und die dritte als

die, von der man redet, betrachtet wird. Diese

Anschauung ist griechisch, vgl. Steinthal II 2

29 9f, Die Scheidung der drei Konjugationen

(ordines) ging von den drei verbalen Endungen
der zweiten Person indie, praes. activi (as, es, is)

aus. Dieses Prinzip diirfte bereits Palaemon an-

gehflren. Dagegen beweisen die Versuche der

Grammatiker, die iiberaus zahlreichen, anomalen
Perfektformen in ein System zu bringen, ange-

sichts der geringen Ubereinstimmung in den Be-

sultaten, daB die sonst fur sie so autoritative

Quelle hier nichts Brauchbares hot. 4. Parti ci-

pium: Infolge der Mittelstellung zwischen Nomen
und Verbum, die dieser Eedeteil einnimmt, —
es ist eine Dbersetzung von pexoyri — werden
ihm teils Nominal-, teils Verbalak'zidentien zu-

gewiesen, vom ersteren genus und casus, vom
Verbum significatio (genus verbi) und tempus,
von beiden figura und numerus. 5. Adverbium:
Als TtageTto^eva kommen in Betracht significatio,

comparatio und figura. Die significationes,

die nachweisbar hei Palaemon aufgezahlt waren
(Charis. gramm. I 187, 1), werden ziemlich ein-

stimmig auf 21, mit unwesentlichen terminologi-

schen Differenzen angegeben: tempus, locus,

numerus, negatio, affirmatio (etiam), demonstra-
te (ecce), hortatio (heia .'), optatio (utinam), ordi-

natio (deinde), interrogatio (cut), similitude (quasi),

dubitatio (fortasse), invocatw (heus), responsio

(heu), prohibitio, communicatio (simul) , sepa-

ratio (seorsum), comparatio (magis), eventus

(forte), qualitas (bene), quantitas (nimium).
6. Coniunctio: Die Akzidentien sind hier drei-

facher Art : potestas, figura, ordo. Die bei weitem
verbreitetsten Arten der potestas (species) waTen
fiinf : copulativae, disiunctivae auch disiungendi,
expletivae auch repletivae (equidem, quamvis
usw.), causales (si, etsi, nam usw.), rationales

auch ratiocinativa (quia, ita, propterea u. a.).

DaB die Sechszahl, bei Dositheus durch Trennung
der dubitativae (si, nisi, sive) von den causales

gewonnen, eine altere Abteilung darstellt, wie
Jeep annimmt, ist nicht eben wahrscheinlich,

da selbst Apollonios nur fiinf Arten unterscheidet,

wahrend Priscian allein 17 aufzahlt. Jedenfalls

hildet hier Palaemon ebenfalls die Grundlage;
denn nicht nur der Ausdruck expletiva, sondern
auch die Funfzahl selbst wird direkt auf ihn zu-

rQekgefuhrt (Charis. gramm. I 225,5. 226, 1.

Diom. gramm. I 405, 16). Die figura ist auch hei
diesem Redeteil simplex (nam) oder eompositum
(namque), der ordo dreierlei, namlich praepesiti-
vus (at), postpositive (que) oder beidea (etiam).

7. Praepositio: Auch diesehatPalaemon ansfuhr-
lich behandelt (Charis. gramm. I 231, 1. 232, 11).

Von alien Redeteilen herrscht bei den spateren

Grammatikern in der Behandlnng der Praposition
die geringste tJbereinstinimnng , sowohl in der
Aufz&hlung als in der Annahme der Akzidentien,
was hauptaacblich in dem adverbiellen Character

ur&rumaiiK HHTO

und' in der freieren Stellung seinen Grand- ge^ 1

habt haben wird (post longum tempus, l&ngo

post tempore). 8. Interiectio: Wie bereits er-

wahnt, ist die Interiectio, die bei den Griechen
zu dem Adverbium gerechnet wurde, von Palae-

mon als selbstandiger Eedeteil eingefuhrt wor-
den, um die durch den Ausfall des griechischen

Artikels entstandene Lucke in der Achtzahl aus-

zufullen. Iul. Eomanus (hei Charis. gramm. I

10 190, 13) polemisiert zwar gegen eine solche Moti-
vierung, kann aber seinerseits keinen besseren
Grund dafar angeben. Aber wie jene Zahl vermut-
lich schon fiir Palaemon traditionell geworden
war, so wagte es auch ein Eomanus nicht, die

Konsequenzen seiner Uberzeugung zu ziehen und
entgegen der mafigebendeu Autoritat die Zahl
auf sieben zu Teduzieren.

Im Vergleich mit der auf einer festen empiri-

schen Basis errichteten Laut- und Formenlehre
20 scheint man der lateinischen Syntax ein weit ge-

ringeres Interesse entgegengebracht zu haben.

Priscian verfiigte, wie wir gesehen, neben Apol-

lonios und Herodian, auch uber lateinische Ge-
wahrsmanner auf diesem Gebiete, aber wir wissen

nicht, wer diese waren — Stiio, Varro und Nigi-

dius hat er schwerlich direkt, wenn uberhaupt
beniitzt —, noch in welchem Umfange er jene

ausgeschrieben oder gar welche Details er ihnen

entnommen habe. Wohl hatte man nach griechi-

30 schem Muster schon fruhzeitig die Vitia Latini-

tatis sorgfaltig registriert, und die Urbanitas
orationis nach MOglichkeit zu umgrenzen versucht

;

aber die leitenden Gesichtspunkte bei diesem Ver-

fahren waren auch hier teils logisch-dialektischer

Natur (vgl. Gell. XVI 8), teils und zwar vor-

wiegend stilistisch-rhetorischer Art.

So wird es denn auch dem despotischen Ein-

flufi zuzuschreiben sein, den die Rhetorik schon
in der ersten Kaiserzeit auszuflben begann, daB

40 die eigentliche Erforschung der Syntax in den
Hintergrund gedrangt wurde. An ihre Stelle trat,

auch Mer nach griechischem Vorgang (vgl. Eu-
tilius Lupus unter Augustus), jene intensive Samm-
lertatigkeit aaf dem Gebiete der sog. Eedefiguren

(a%i]pLaxa Ze&ays xal dtavotag, figurae orationis

et sententiarum), die uns in erstaunlicher Fiille und
bis in die feinsten Gedankenschattierungen aus-

gearbeitet Yorliegen ; vgl., auBer Quintilian Buch IX
und den lateinischen Grammatikern von Chari-

50 sius an, auch Gerber Die Sprache als Kunst,

2 Bde.
T
Berlin 1885 2.

Werfen wir nun noch einen kurzen Buckblick

auf die Geschichte der antiken G., wie sie im
obigen zu geben versucht wurde, so sehen wir,

daB der erste Impuls zur Erforschung sprach-

licher Erscheinungen von den Sophisten ausge-

gangen war. und zwar zu einer Zeit, als einehoch-

vollendete Literatur als Beobachtungsobjekt bereits

zur Verfugung stand. Die sprachwissenschaftliehe

60 Forschung lag aber jahrhundertelang ausschlieB-

lich in den Handen der Philoaophen, was der

tbeoretischen Ergrflndung lingaurtischerProbleme,

wie auch der terminologiscben Fuderung gram-
matischer Kategorien zustatten kana. Platon and
die altere AJkademie, Aristotelea und der Peri-

patos, ebenso wie die Eptkttreer, haben Aber dieaen

gtodien ein nur voruberjfehendea Interesse zuge-

wandt, hingegen hat dfe S*oa auf dem Gebiete



der Gk bahnbrechende und jedenfalls far das ganze
Altertum grundlegende Leistungen aufzuweisen,

Daa Verdienat, der G., insbesondere der Formen-
lehre neues Leben eingehaucht, sie von den Fes-

seln der Philosophic losgelfist und als eine auf
empirischer Grundlage aufgebaute, unabh&ngige
Disziplin hergestellt zu haben, gebtihrt den Ale-
xandrinern; deno die wertvollen Untersuchungen
der pergamenischen Schule trugen nocb durch-

heutzutage im groSen and ganzen nur von histo-
riscbem Interesse ist, so bat dagegen die von
ihr geschaffene Terminologie sich im wesentlichen
siegreicb behauptet nnd bietet damit einen der
vielen eklatanten Beweise fur den Einschlag
antiken Denkens in der modernen Kultur.

rga/ijuaxixdg {ygaftfiaxtxtf sc. xeyvrj): Wie
ygdmia ursprunglieh den Buchstaben oder das
Geschriebene bezeichnet — im Sinne von einem

aus stoisches Geprage. Die einzelnen Etappen 10 literarischen Schriftstiiek kommt das Wort nur
der Entwicklung lieflen sich nicht mehr genau
feststellen, doch scbeinen hier Ariston von Chios,
Diogenes von Babylon, Chrysippos, Antipatros von
Tarsus, Aristophanes von Byzanz und Aristarchos
besonders schOpferisch gewirkt zu haben, bis uns
in der tiyvn des Dionysios Thrax ein abgeklartes,
wenn auch keineswegs vollendetes System, auf
dessen Schultern aber alle Spateren stehen, ent-
gegentritt.

ganz vereinzelt in der klassischen Zeit vor (z. B.
Xen. mem. IV% 1), so bedentet ygapuaxixog zu-
nachst ganz folgerichtig den, der ygafipaxa kennt,
der lesen gelernt hat, im Gegensatz zu dem An-
alphabeten, dygdfiuaxog (vgl. Plat. Pbileb. 19 b;
Theaet. 207 b ; Republ. HI 402 b. Xen. mem. IV
2, 20) nnd dementspreehend yga/nuartxtj xtyvr}

die Fertigkeit des Lesens (z. B. Plat. Crat. 431 e

;

Soph. 253 a. Arist. Pol. VIII 3, 1337 b, 24; Top.
Die sprachwissenschaftliehe Forschung der B3- 20 VI 5, 142 b, 31). Dagegen heiBt der Lehrer des

mer wurde durch Krates angeregt und kam so-

mit zuerst ganz unter stoischen Einflufi; in der
ciceroniscben Zeit machte sich auch die alexan-
drinische Richtung stark geltend, was den romi-
schen Untersuchungen einen merkwurdig ungleich-
artigen Charakter verlieh. Diesem Umstande ist

es auch wohl zuzuschreiben, dafi die weitere Ent-
wicklung keine gradlinige war, sondern daB be-
reits wenige Generationen nach Varro Eemmius

Lesens zu alien Zeiten yga/nfiaxiaxTJg (zuerst bei
Plat Prot 312 b; Euthyd. 279 e; Leg. VII 812 a)

oder seltener yQa^fiarodiSdoxakog. Vgl. auch Mart.
Cap. Ill 229 ygafifiartxtf dicor in Graecia, quod
ygafifit) linea et ygdfifiaza litterae nuneupantur
. . . hincque mihi Romulus (d. h. A7arro nach Asper
gramm. V 547, 5

;

Isid. orig. I 3, 1) litteraturae
nomen adseripsit, quamvis infantem me littera-

tionem voluerii nuneupare sicut apud Graecos
Palaemon, sich mit Bewufitsein von jener alteren 30 yQajUfiatiazne^ primitus voeitabar, Sext. Emp.
Kichtung emanzipijerend und sich enger an Dio- adv. math. I 44—49.
nysios Thrax anschliefiend, eingrammatisches Lehr-
gebaude errichten konnte, das sich im wesentlichen
fur alle Spateren autoritatives Ansehen erwarb,
mit alleinigerAusnahme des Priscian, der wiederum
die mehr stoische Betrachtungsweise, Damentlich
auf dem Gebiete der Syntax, sich aneignete. ^ber
diese syntaktischen Forschungen im Altertum war
es schwer, infolge des fast ganzlichen Verlustes
aer OnginalqueUen

, zu einem gerechten Urteil 40 liefert ist Theogenes, ein ganz unbekannter Kame,

In der voralexandrinischen Zeit hatte sich der
Begriff des Wortes dahin erweitert, daB ygafi-
fiatixr) die Laut- bzw. Formenlehre bezeichnete.

So bei Aristoteles in den oben angefuhrten Stellen
(S. 1787). In dieser engeren und niederen Be-
deutung faBte es auch Favorin (s. o.) und Schol.
Dionys. Thrax p. 448, 6 H. aQ^a^hv] fikv (sc.

V yQafifiaxixr}) (bio Oeayevovg (von Ehegion ? tiber-

zu gelangen, obwohl manches darauf hindeutet,
dafi dieses uns so wichtig erscheinende Forschungs-
gebiet in seiner vollen Bedeutung den antiken
Grammatikern nur in ganz seltenen Fallen zum
BewuBtsein gekommen ist. Andererseits haben
sie im Gegensatz zu der modernen Anschauung (vgl.

Goetz Art. Glossographie o. S. 1433—1466)
Semasiologie, Lexikographie , und Glossographie,
aber vor alien die Etymologie, stets als einen inte-

den man aber nicht in Theodektes andern darf),

TsleofteToa ds siaga toqv IleQtjiairjuxwv Ilqa^i-
(pdvovs ze xal 'AqiototsIovs. Die weitere semasiolo-
gische Entwicklung erhellt aus Clem. Alex. Itgcoix.

I 16, 79, 3 'AvridaiQog 6 Kv/taTog XQ&Tog tov
yQa^fiaxtxov dvil tov xgtnxov (schon bei Ps.-Plat,

Axioch. 366 e als Terminus fur den Literatur-
forscher oder Lehrer) eiorjyrjoaro rovvofia xai ygau-
fiavtxog uiQoarjyogEV'&rj (vgl. auch Bekker Anecd.

grierenden Bestandteil der fonnalen G. angesehen. 50 III 1140. Cramer Anecd. Ox. IV 310 26). "Evioi
Wenn nun aber, trotz oft hervorragenden Scharf-

sinns, intensiver Gedankenarbeit und eines ge-
waltigen Sammeleifers die antike G. doch mehr
oder minder an AuBerlichkeiten haften blieb und
gegen alle Erwartung zu nur wenigen, wissen-
schaftlich einwandfreien Eesultaten gelangt ist,

so hat dies zweifellos in erster Linie darin seinen
Grund, daB die Griechen nur eine Sprache in den
Kreis ihrer Betrachtung zogen und die Earner,

& 'EgaToo&hftj tov Kvoi}vai6v tpa<fiv, i^eiSt) ig~e-

6q>xbv ovzog fitfilia dvo ygafiftaztxd kxiygdyag
(sonst nicht bezeugt). cbvofido&j] ds ygaft^axixog,
ag vvv ovoftdCopsv (3. Jhdt. n. Chr., falls die

Worte nicht der Quelle selbst entnommen sind),

xQwzog 2Iga£i(pdvT}s (Schuler des Theophrast).
Etwa seit dieser Zeit also machte ygafifiauxog
im weiteren Sinne dem fruheren xginxog den Rang
streitig, und zwar als vollkommenes Synonymon.

obwohl sie wenigstens das Griechische als Ver-60Vgl. Dio Chrvsost orat. 53 init. 'Aoioraprog xai
gleichsobjekt stets vor sich hatten, doch zu sehr " '

' " *
' -

in dem Bann hellenischer Doktrin standen. um
sich einen freieren Blick fur die Entwicklung ihrer
eigenen Sprache zu wahren; haben sie doch das La-
*Masche gewohnlich aus dem Aolischen abgeleitet.

i^a t
moderne vergleichende Sprachwissen-

scbaft konnte hier feste Grundlagen schaflfenWmm daher das Lehrgebaude der antiken G.*

Kgdvij; xai hsgot xhiovg xtov varegor ygauua-
rix&v xiydevraiv, utQOTBQov 6s xgitixwv xai dq
xai avrog 'Agtororsk-qg, dip

1

ov tpaat ri)v xginxrjv
re xai ygaftfiaTtxqv dgxyv Zajietv. Bekker Anecd.
HI 1140 to jigozegov xgiztxTj DJyexo (sc. y ygafi-
fiattxij) xai oi vavttjv fteztovreg xqitixoL Gegen
diese Gleichsetznng nun scheint aber die perga-
menische Schule, die sich im Gegensatz zu den

Alexandrihern mit Vorliebe des angeblich ehren-
volleren Titels xgtvtxog bediente, protestiert zu
haben, indem sie, auf die fruhere, engere Bedeu-

tung zurttckgehend, ^gafiftartxdg nur als eine Art
Handlanger und ygapftaxtxr} als eine minder-

wertige Tatigkeit, als eine bloBe Sftjteigia und
keine rexvV oder gar entaxr)^ bezeichnete. Ein

Echo dieses Streites tont uns noch entgegen aus

dem Epigramm des Xrateteers Herodikos (Athen.

V 222 a) <pevyst\ 'Agioxdgxsioi . . . yoyvtofiofifivxsg,

fiovoovXXafiot, oloi fiifit)Xe to o<piv xai aqp&tv xai

TO ftiv f)dk 70 Vlv, ZOviy VfUV Sit] 0V7tSfl<pBX0V. Vgl.

auch Sext. Emp. adv. math. I 79 SXeys (sc.

Kgdzrjg) diaysgeiv tov xgizixbv xov ygaftfiarixov •

xai tov fihv xqitixov mdotjg, (prjai, §st Xoyixffi

£7nGzrjjA.r}g Efinsigov slvat tov ds ygafj,f*axix6v djtloig

ylwcowv Hh\r\yr\xtx6v xai xgoawdlag djioboxixov

xai zwv zovxotg jiagaJiXtjaicov Eidtjftova, Tiagb xai

ioixsvai ixsTvov (isv ugyjTSxzovi, tov 3k yoafx^ta-

Ttxbv VTzr^ghj). I 248 Tavgiaxog 6 Kgdzt]xog dxov-

GZY\g, diOJisg ol allot xgizixoi vTzozdoawv Tf} xgi-

tixfj xijv yga/ufiaTtxrjv, SchoL Dionys. Thrax p. 673
ijzsysygaTixat ydg to ziagbv avyygaftfia xaxd iih
xivag jzsgt ygafAftaztxfjg, xara dk kt&govg izsgi xgt-

rixfjg zsyyris ' xgtztxij 5s ?Jyszat v\ xkxw\ ex xov

xalliazov fxsgovg. Aus denselben Anschauungen
gingen vermutlich auch die Schriften der beiden
Pergamener Telephos nooa %gi\ eldsvai xov ygafi-

fiazixov und des beriihmteren Galen « dvvazai

zig eivat xgixixbg xai ygafiftaxtxog hervor.

In diametralem Gegensatz zu jener gering-

schatzigen Auffassung von yga^^aTixr] von seiten

der pergamenischen Schule nabmen die Alexan-

driner das Wort im weiten Sinne des Sprach-

und Literaturstudiums iiberhaupt, unserem ,Philo-

logie' vollkommen entsprechend. So definiert denn
Dionys. Thrax die reyvt} yga^fiartx^ als 'EfXJistgta

tbg im zo izo?*v zcHv stagd jioitjzatg ze xai ovyyga-
<psvow leyojLiivw, die in folgende sechs Teile zer-

fallt, von denen die ersten fiinf auch als ziyyr\

/itxgd, dzelsozsQa, die letzte aber als xijyri fxt-

ydlrj, ivzsltjg, xileiog bezeichnet wurde. 1. dvd-

yvcoaig svzgifirjg xaxa Tzgooaydlav, sorgfaltiges Lesen
nach Akzent, Spiritus und Quantitat, was eine

keineswegs leichte Sache war, da die alteren Texte
akzentlos, ohne Worttrennung und mit nur ge-

legentlicher Interpunktion geschrieben waren;
2. ii-tfyrjoig xaxd xovg kwndgzovxag Ttoirjzixovg

xgoTiovg ,Erklarung der rhetorischen Figuren', so-

wohl Is^siog als Stavolag ; 3. yltooo&v xai laxo-

gitoy jrgo/Ecgog djzodootg ,Wort- und Sacherkla^

rung ' ; 4. szvfiokoyiag evgsaig ; 5. dvaloylag ixlo-

yiouag ,Darstellung der grammatischen Begel-

maBigkeit' ; 6. xgtatg xoi?ifidzcav, o Sij xdlltazov
ion ndvzcov xwv sv xfj zsyvj}. In 3. und 5. wie
in dem Worte euxetgia, zeigt sich deutlich die

alexandrinische Provenienz der zkyvr\ des Diony-
sios. Eine direkt gegen diese Einteilung der G.
sich wendende Auseinandersetzuug , die nur drei

Teile: 1. iozogexor, 2. zejvixov, 3. idtaizsgov an-

erkennt, ist uns von Sext. Empir. adv. math. I
57—83. 91. 252 iiberliefert und auf Asklepiades
von Myrlea (I 72) zuruckzufuhren. Eine Vier-
teilung endlich, die von Usener dem Tyran-
nion, einem der Lehrer Varros, zugeschrieben
wird, gibt uns ein Schol. zu Dionys. Thrax
p. 115, 8 Hilg. 1. dvayvcooztxQv (wie oben);
2. dioe&oouxdr ,recen$io, Textkritik'; 3. Hgq-

yrjztxdv ; 4. xqitixov ,asthetische und literarische

Kritik*. Eine sehr ausfuhrliche Erlauterung zu
der Dionysischen Einteilung liefert Rutherford
Scholia Aristoph. Ill 157—455. In dem Kampf
der Schulen blieb Alexandrien Sieger, und so be*
hauptete auch bei Griechen wie bei Romern ygafi-

(iazixr) , bezw. yga/afiaztxog, in dem weiten Sinn
des Berufspbilologen fast allein das Feld. Vgl.
die grundlegende Abhandlung von Lehrs De

10 discrimine vocabulorum <pdoloyog, yga^azixog,
xgizixog, im Appendix zu Herodiani scripta tria,

Berlin 1857, 379—401.
Die Rflmer ubernahmen mit der Sache auch

die alexandrinische Nomenklatur. Critims kommt
bei ihnen, mit Ausnahme des Servius, der gram-
matiem iiberhaupt nicht braucht, nur ganz ver-

einzelt vor (zuerst bei Cic. epist. IX 10, 1 und be-

sondersbemerkenswertRomamis beiCharis. gramm.
I 236, 18 inter omnes criticos grammaticos con-

20 venit. Siehe Thes. ling, lat. III 1210 s. v.). Auch
schlossen sie sich meist der Dionysischen Defi-

nition und Einteilung der G. an. Vgl. z. B. Cic.

de orat. I 187 in grammaticis poetarum pertrac-

tatio, historiarum eognitio, verborum interpreta-

tion pronuntiandi quidem sonus. Varro frg. 234
Fun. ut Varroni placet, ars grammatica, quae
a nobis litteratura dicitur, scientia est eorum
quae a poetis historicis oratoribusque dieuntur
ex parte maiore, eius praecipua officia sunt

SQquattuor, ut ipsi placet, seribere, legere, intel-

legere, probare, dafur frg. 236 leetio, enarratio,

emendatio, iudicium. — leetio est varia cuiusque
scripti enuntiatio serviens dignitcUi persoimrum
exprimensque animi hahitum cuiusque. enarratio

est obscurorum sensuum quaestionumve (sc. fy-
xrifJiaza) explanatio, emendatio est recorreetio

errorum qui per scripturam dietionemve fiunt.

iudicium est aestiniatio qua poema ceteraque

scripta perpendimus. Quintil. inst. I 2, 14 si

40^e loquendi ratione disserat (sc. grammaticus),
si quaestiones explieet, historias exponat, poe-

mata enarret. Der uraprungliche Ausdruck fur

yqafiuartxr) bezw. ygafifiazixog im Lateinischen

war literatura, literatus (literator)] diese 0ber-

setzungen sind aber bald durch die griechischen

LehnwOrter verdrangt worden, dafur aber in die

modernen Spracben eingedrungen. Vgl. Quintil.

inst. II 1, 4. Diom. gramm. II 421, 9 und be-

sonders Suet, gramm. 4 appellatio grammati-
50 corum Graeca consuetudine invaluit, sed initio

literati vocabantur. Cornelius quoque Nepos li-

bello quo distinguit literatum ah erudito, literates

vulgo quidem appellari ait eos qui diligenter

aliquid et acute scienterque possint aut dieere

aut seribere, ceterum proprie sic appellandos poe-

tarum interpretes qui a Graecis grammatici
nominentur.

Bei den Romern war aber daneben gram-
matica auch in seiner engeren Bedeutung von

60 G. xax £^oyJ\v allgemein rezipiert, und zwar ohne
jeden ublen Beigeschmack. Jene stoisch-perga-

menische Geringschatzung der fonnalen G. scheint

unter den Romern aber nur Seneca der Jtingere sich

angeeignet zu haben. Man vgl. epist. 88, 3 gram-
maticus circa curam sermonis versatur et, si

latins evagari vxiU, circa historias, iam ut lon-

gissime fines suos proferat, circa carmina. 88,

42 philcsophi ad syUabarum distinction's et



coniunctionum ao praepositionum proprieties
descendenwt et invidere grammaticis und be-

sonders 108, 30—34, wo er die Funktionen des

grammaticus gegenfiber denen des philosophus
und phihlogus in folgender Weise wiedergibt:

eosdem libros (d. h. Cic. de rep.) cum gramma-
tical explicuit, primum verba expressa, ,reapse'

diet a Cicerone, id est ,re ipsa' in eommen-
tarium refert, nee mi?zus ,sepse c

, id est ,se ipse 1
.

\jiau<xiimiL

rotJ 'AaxXrixtoQ 06ff.), Delphi (Homo lie Bull,
hell. XXIII 604), Priene (Wiegand und Sehra-
der 260ff.), Vgl. auch "Atpsots and *A<p*T.wQla
(Reisch o. Bd. I S. 2715. 2717) sowie Jilthner
Eran. Vind. 311ff.

(

[Jiithner.]

Grammion (to rgdfxfiiov Steph. Byz.), Ort
auf Kreta. K. Hoeck (Kreta 434) setzte die Lags
nach Coronelli am Kap Sidero ('Iolda>Qo$) am

... ^ - nordlichen Kiistenrand des nordGstlichen Aus-,
deinde transit ad eaquae eonsuetudo saeculi 10 lhufere, an, E. Falkener Theaters and other Re-
mutavit, tamquam ait Cicero . . . , ,sumus { ab
ipsa calce . . . revocaW. llano quam nunc in eireo
cretam roeamus, calcem antiqui dieebant. Deinde
Ennianos eolligit versus et imprimis illos de Afri-
cano scriptos . . . felieem deinde se putat, quod
invenerit, unde visum sit Vergilio dicere ,quem
super ingens porta tonat caeli 1

. Ennium hoe
ait Homero subripuisse, Ennio Vergilium. esse

enim apud Oiceronem in his ipsis de re-

mains in Crete 19 beim jetzigen
i

EQr}fi6noltsi

nOrdlich von Itanos (nOrdlicn vom Kawos Plaka),.
am Ostsaum der Insel, C. Bursian Geogr. v.

Griechenl. II 577, 1. [Burchner.]
Granipius s. Granpius.
Gramrlanae (Tab. Peut. Gramrianis; Geogi.

Rav. 191, 17 Grambianis; I tin. Hieros. 566, 2-

Bappiana. Nach Tomaschek Ztschr. Osterr.

Gymn. 1867, 711 Grampiana), Station der Kon-,
publica libris hoe epigramma Enni. Wahrend 20 stantinopler Heerstrafle in Moesia superior nbrdlich
Seneca an den beiden ersten Stellen die Haupt- — XT-- v - : J— *- —^ ----- iT ' •---- Tr - -

* J

aufgabe des grammaticus in der cura sermonis
oder der Formenlehre erblickt, so erscheint sie

in der letzten etwas weiter ausgedehnt, indem es

sich dort voraehmlich um eine allseitige, stili-

stische Interpretation mit AusschluB der sach-
lichen Exegese, die teils dem Philosopher, teils

dem phUologus zugewiesen wird, handelt. Aber
weder im griechischen noch im lateinischen Sprach-

von Naissus bei dem heutigen Aleksinac. Kanitz
Romische Studien in Serbien 74. Jirecek Die
Heerstrafie" von Belgrad nach Constantinopel 20.
Kiepert Formae orbis antiqui XVII. [Patseh.]

Granarium, gleichbedeutend mit horreumr

Kornspeicher, Fruchtboden, ein sachgemafi zu-

gerichteter Raum zur Aufhebung der gesiebten
und gereinigten KOrner nach dem Ausdrusch des
Getreides (Varro r. r. I 57. Col I 6. Plin. XVIII

gebrauch findet diese Einschrankung eine Stutze. 30 302. Pall. 1 19). 1. Ein zu ebener Erde gelegener,
Piir Ai» <«,„™> i,.,i,.i».«wB iMu u«™m,„ i^

gew0ibter, hoher Kornspeicher, uber dessen Her-
stellung genauere Anordnungen gegeben werden.
Er sollte an der trockensten S telle des Hof-
raumes, fern von der Dungstatte, oder auf freiem,
hochgelegenem Felde nach Norden liegen. Um
das Eindringen von Nagetieren, Kafern, Korn-
wiirmern und anderem Ohgeziefer zu verhindeni,
sollte der Fufiboden auf das sorgfaltigste be-

arbeitet werden. Die frisch aufgegrabene Erde-
40wurde mit ungesalzenem Olschaume (amurea)

Fiir die ganze nachalexandrinische Epoche ist

und bleibt der grammaticus entweder der ,Fach-
gramrnatiker' oder aber, bei den Efimern alieT-

dings seltener als bei den Griechen, ist er der
allseitige Schriftstellerinterpret, dem die sachliche
nicht minder als die linguistisch-rhetorische und
stilistische Erklarung obliegt. Vgl. J. Aister-
mann De M. Valerio Probo, Bonn 1910 S. 17—23
und die Art. Kgixixog und <PiX6Xoyos.

[Gudeman.]
reafifttj. Im Stadion (s. d.) die Ablaufslinie,

an welcher die Laufer Stellung zu nehmen hatten,
um den Lauf in einer geraden Reihe zu beginnen
{vgl. Aristoph. Ach. 483. Poll. Ill 147), und des-
gleichen die Ziellinie am Ende der Rennbahn.
SchoL Pind. Pji;h. IX 208 noxl ygafifin usv eotnos
yag avtyv siqog tfj £0%azn yqafitifj zov dgopov . . .

sZ&Qaoaov 8k ygajufiijv Ttva, ijv ag%rjv ttal zeAog
£i-/ov oi aycovtCoficvot. Oft auch bildlich, und

benetzt und dann festgestampft. Auf diesen so
vorbereiteten Boden kam ein Estrich zu liegen,
der aus einer Mischung von Dlschaum, Lehm,
Ton und Sand bestand. Auch diese Masse wurde
festgestampft und sorgfaltig geglattet. Die
Fugen zwischen Boden und Wand, sowie alle an
der letzteren etwa befindlicben Offnungen und
Risse wurden verschmiert. Kalk sollte beim Bau
des granarium nicht verwandt werden. In

zwar fur den Anfang: Bekker Anecd. p. 426, 19 50diesem Raum wurde fiir jede einzelne Getreide-
uro ygafiftrjg otov dr' dgx^js ' stgrjzat Si dyto rfjs

rcuv dgofisov yQapiprjg, rjv ayeotv xai ficdfitSa xa~
iovotv. Ebenso fur das Ende, speziell den Tod:
Eur. El. 955. Diod. XVII 118. Wie der Name
besagt, war y. urspriinglich nichts anderes als

eine im Boden der Rennbahn gezogene Linie oder
Furche, die Anfang und Ende der zu durchlau-
fenden Strecke, des Stadion, kennzeichnete. Um
das jedesmalige Ausmessen der Bahn za ersparen

art eine besondere Abteilung angelegt. Die
Scheidewande fertigte man aus Lehm an, unter
den anstatt geschnittenen Strobes Blatter vom
zabmen oder wilden Olbaum gemischt wurden.
2. Ein aus Holz gebauter, auf Pfeilern oder Saulen
ruhender Speicher (pensile), der es ermoglichte,
da6 der Wind von alien Seiten, selbst vom Fufi-

boden her die lagernden Fruchte bestreichen
konnte. Dieser Aufbewahrungsort, der sich fiir

und die Linien ein fur allemal zu fixieren, hat 60 feuchte Gegenden als besonders zweckmaBig er-
man spater Steinschwellen gelegt und RUlen in die- wies, wurde von manchen Landwirten deswegea
selben eingemeifielt Das war die palpts (Reisch ™—«-» •' J— r-_^.:j. ^

—

t- j„ v.^=_ ji—
o. Bd. II S. 2819), die in einigen Stadien noch
nemlich gnt erhalten, aber nach ihrer Einrich-
tang und Verwendnng noch nicht ganz aufge-
Jdart ist Gefunden wurden solche Schwellen in
Olymiri* (Olympia II, Baudenkm. II. Botticher
C«Ympia2 232), Epidanros (Ravvadias To Isgfr

verworfen, weil das Getreide durch den bestandigen
Zutritt der Luft an Gewicht verlieren sollte.

3. Die Granarien unter der Erde , welche die
Luft abschliefien sollten. Es waren dies Gruben
(serobes, speluneac, ottQoi, aigoi) oder brunnen-
artige Schacote (putei), dereu Boden mit Spreu
bedeckt wurde, am Luft und Feuehtigkeit und

xoio uianauus vriaiiin.ua

damit auch deu Kornwurm (curculio) fernzuhalten.

Siri fanderi sich in Kappadokien und Thrakien,

putei infdiesseitigen Spanien, im Gebiete Karthagos

und bei Osca in Hispania Tarraconensis (heute

Huesca in Aragonien). Plinius, der die unter-

irdischen Granarien als die besten bezeichnet,

frg. 11, FHG II 238 zuruckgefuhrten hypoplaki^

schen Thebelegende. Schol. Townl. beginnt rich-

tiger mit dem Lemma 'YstonXaxC^ (statt vjt<>

JlXdxtp) und l&fit den Eingang rgdvixog, oi d?

weg vor "ASgafivs ng IlcXaoyos xtX. Gemeint
kann bei G. Nr. 1 und 2 nur sein der Gott oder

Heros des troischen Fhifichens. [Tumpel.]

3) Granikos (6 rgdvutog Diod. XVII 19. StraK
Xin 582. 587. 602. Mela 1 19. Plin. n. h. V 141.

bemerkt noch, daft die vollen, noch nicht ge-

droschencn Ahren (die in vielen Gegenden vom
Halm kurz abgeschnitten wurden, s. Art. Ge-
treide) auf diese Art aufbewahrt, eine ganz aufier- 10 Plut. Alex. 16; parall. 11 ; Lucull. 11. Flor. Ill 5.

ordentliche Haltbarkeit zeigten. Nach Varro (r. r. Arrian. exp, AL I 13, 1 u. 5. Polyaen. 171, 24.

I 57) hielt sich, so aufbewahrt, Weizen 50, Hirse Luc. dial. mort. 12, 4 rgrjvixog. Horn. II. XH 21

100 Jahre. Das Herausholen der in den siri

aufgebauften Getreidemengen war infolge der

sich in dem geschlossenen Raum entwickelnden

Gase nicht vollig gefahrlos. Varro (I 63) rat,

um Erstickungsfalien vorzubeugen, die siri, be-

vor man hinabsteige, um Getreide zu holen,

einige Zeit offen stehen zu lassen. 4. Palladius

= Hesiod. theog. 341. Quint. Smyrn. m 302.

Suid. Hesych. Ptolem. V 2, 1 M. (edit, princ.

Fgriviog), von der Ide der Troas (Horn. II. XII 19)

durch die Adrasteia rinnender Flufi (Alexander

d. Gr. nennt ihn Arr. Exp. Al. I 15, 6: afiixgov

Qevfxa) Eleinmysiens, jetzt an der Miindung Bigha-

tschai. Nach Etym. M. = xq-qvixog Bach der

(I 19) versteht unter G, speziell auch die einzelnen 20 xofyri (!) nach Strab. XIII 582 von ygag = Sieg(!>

Abteilungen fiir jede einzelne Getreideart, von nach Heges. FHG III 70, 6 von Fgaixog (!). Zwi-

denen der Kornspeicher eine groBe Menge enthielt. ~-T— "- '~ T>1—
'
™ J ^— :1— -»«--1-+ «-

5. Ein von drei Fufi dicken Mauern umgebener

Raum ohne Oftnungen, in den das Getreide von oben

herein geschiittet wurde. tfber die Bedachung

sagt Plinius (XVIII 301) nichts. [Orth.]

Grandaus, korrupter (?) Name eines Asiamis
deelamator der Augusteischen Zeit, von dem
Seneca contr. I 2, 23 nur eine obszOne Sentenz

schen Priapos (s. Plan) und Kyzikos mundet er

in die Propontis. Seine Ufer sind im Tiefland

3—4 m hoch, flach und bewachsen. Nebenflusse

Rhesos und Heptaporos. Er ist beriihmt durch die

Schlacht (Fruhsommer 334 v. Chr.), worin Alexan-

dras d. Gr. die Perser unter Memnon besiegte, und
durch eine Schlacht (73 v. Chr.) , in der Lucullus

den Mithradates schlug. Schwerlich hat an seiner

SCHLACHTFELD
AM

GRANIKOS

mitteilt, die anscheinend M. Aemilius Scaurus 30 Mundung eine antike Stadt G, gelegen ; vgl. Tab,

Mamercus (s. o. Bd. I S. 583, 139)

wie eine solche des Hybreas angefiihrt

hatte zum Beweise, daB die griechischen

Deklamatoren nihil non et permiserint

sibi et impetravertnt. Gertz konji-

zierte Granaus (KQaraog), man konnte

auch an Granianus [FQaviavog) denken.

Buschmann Charakteristik d. griech.

Rhet. beim Rhet. Sen., Parchim 1878,

20 und Norden Ant. Kunstprosa I

266 halten an der uberlieferten Namens-
form (Ioavftaog) fest. [Munscher.]

Grandetnm, von Iustinian erbau-

tes obermOsisches Kastell im Gebiet

von Naissus; Procop. de aedif. 284, 9

rodvdezov, Tomaschek Die alten

Thraker II 2, 89. [Patsch.]

Grandiniimm s. Glandomirum.
Grani mons, Station der Via Vale-

ria, 6 mp. von Carsioli, Tab. Peut.

[Weiss.]

Granianum pronrantnrium 9 zwi-

schen Alista und Rubra an der Siidost-

kiiste Korsikas, Ptolem. Ill % 5.

[Weiss.]

Granianus s. Clodius (Nr. 32),

Fulvius (Nr. 65), Iulius, Licinius
Silvanus und Pontius Faustinus.

Granikos {Tqavixog). 1) Flufigott,

Sohn des Okeanos und der Tethys, Bru-

der von 24 andern Flufig5ttern und 41

alteren Schwestern, unzahligen junge-

ren im Okeanidenkatalog der Hesiodi-

schen Theogonie 342.

2) Nach dem Schol. AD Horn. B.
IV 396 angeblich nach einer tTberliefe-

rung Held der sonst von Adramys (s. <L)

erzahlten und auf Dikaiarchos Messen.
N*ch H.u.R.Ktep«rt w. BOrchnW.



1310 Uranionarrum Granit 1816

Pent ttnd Geogr. Rav. tlber das Flufibett im
Altertam und den Wintersee H. Kiepert Me-
moir fiber die Konsfcruktion der Karte von Klein-

asien und Turk. Arm., Berl. 1854, 55. Richter
Wallfahrten im Morgenlande 424. Von Reisen-
-den {z. B. Chishull Travels in Turkey 59. 60
im J. 1701, H. Kiepert Januar und 25. Februar
1842, A. Mordtmann Skizzen aus Kleinasien
Ausland 1857, 750) oft aufgesucht und beruhrt,

antiche 220ff. 0. M tiller Etrasker 12 230.
Bruzza Ann. d. Inst. XLH [1870] 169f.), doch
von den Griechen des Festlandes garnicht und
von den Rcrnern erst in der Kaiserzeit fur Archi-
tektur und Plastib verwendet worden ist ; nur in
Kleinasien und den Inseln seheint er vereinzelt
bei Bauten Yerwendung gefunden zu haben (doch
ist der Tempel zu Assos nicht von G., sondern
aus dem dort heimischen Trachyt erbaut). Da

<ia die btralte von Lampsakos nach Zeleia ihn 10 bekanntlich die Agypter den G. mit Vorliebe
iiberschreitet und die Residenzstadt des Unter-
gouverneurs von Bigha (byzant. Pegai) an ihm
liegt. Zur Geschichte vgl. o. Bd. I S. 141 7f. fiber
das Schlachtfeld: H. Kiepert Das Schlachtfeld
am G. Globus XXXII (1877) 263f. Nach ihm
bestand im Altertum der Edsche Gol nicht in der
Ausdehnung von heute. Veranderung des Strom-
laufs. Gegen ihn A. Janke Auf Alexanders d.

Gr. Pfaden, Berl. 1904 Taf. 5. [Burchner.]

Granionarium s. Gravionarium.
Granis, nach Nearcbos bei Arrian. Ind. 39

Kustenflufi in der Landschaffc Persis, 200 Stadien
unterhalb der KOnigsburg Taoke in den Persischen
Golf miindend. Nach Iuba bei Plin. n. h. VI
99 ist der G. fur kleinere Schiffe befahrbar und
flietit durch Susiana ; die ostlich von ihm gelegene
Landschaft hat Naphthaquellen aufzuweisen. Es
ist klar, daB hier in der arsakidischen Periode
Irans eine Grenzveranderung erfolgt sein muB;

auch besonders fur Skulpturen, verarbeiteten, so
haben die Alten diesen Stein wesentlich dort
kennen gelernt und darnach auch benannt. Allem
Auschein nach ist es auf G. zu beziehen, wenn
griechische Schriftsteller von ,athiopischem Stein'
sprechen; so sagt Herod. II 127, die erste Stein-
schicht der Pyramide des Chephrai sei Ud-ov
Aiftiomxav notxttov

, und in der Tat sind die
beiden unterenLagen von gesprenkeltem G. ; ebenso

20 bei der auBeren Bekleiduug der Pyramide des Mi-
kerinos (Menkera), ebd. 134 (vgl. 176). Auch
mit ,agyptischem Stein' (Paus. I 18, 6 von Bild-
saulen des Hadrian. Poll. VII 100. Themist. or.

XIII p. 179 a von Saulen) kflnnte G., aber eben-
sogut Basalt oder Porphyr gemeint sein (und
ebenso Seneca ep. 115, 8 bei den columnar ex
Aegyptiis arenis advectae). G. seheint auch der
Stein zu sein, den Plin. XXXVI 63 nennt : circa
Syenen Thebaidis (invenitur) syenites, quern

ottenbar liaben die uns raehrfacb genannten KCnige 30 antea pyrrhopoecilon vocabant Dieser antike
der Elymais die westlichen Teile der achameni-
dischen Persis an sich gerissen. Der G. ist sicher
-der heute Schahpur genannte Flufi, der mit einem
Delta unmittelbar nOrdlich der flaehen Bucht des
lieutigen Haupthafens Persiens, Buscher, mundet.
Der Kiistenvorsprung Ras Schatt verdankt seine
Entstehung den Ablagerungen des Flusses. Der
Schahpur ist einer der bedeutenderen Wasserlaufe
der Persis; er entsteht aus zwei Flussen, dem
fcchahpur und dem Deliki, von denen der letztere40 teris,moxTkebmcum quern pyrropoecilmappella-

Syenit (der mit dem heute so genannten Stein
nicht identisch ist) darf als G. angesprochen wer-
den, da sich in der Tat bedeutende Briiche von
G. bei Assuan, dem alten Syene, finden, die die

alten Agypter ausgebeutet haben (s. W. M. Flin-
ders Petrie The arts and crafts of ancient Egypt
70f.). Auch ,thebanischer Stein' kann G. gewesen
sein; Plin. a. a. O. 157: Etesium lapidem in
m(sc. mortariis medicinalibus) praetulere ee-'

der Hauptflufi ist und aus einem typischen Langs-
tal der noch das Zagrossystem fortsetzenden Per-
sis zum Meer durchbricht. Erst in der hier weit
ins Innere hineingreifenden Ktisteuebene vereinigt
er sich mit dem Schahpur. Der Deliki ist offen-

bar der G. Aber auch der Name des anderen
<Juellflusses ist uns tiberliefert; er hiefi Ratinus,
ivie PHn. n. h. VI 110 mehrere Hss. lesen. Dieser
Name wurde in der sassanidischen Periode auf den

vimus, . . . aliqui psaranum vacant, Hier wird also

der Thebaicus lapis mit dem syenites identifiziert,

dagegen vorher § 63 unterschieden : Thebaicus
lapis interstinctus aureis guttis invenitur in
Africae parte Aegypto adscripta, coticulis ad
terenda collyria quadam utiliiate naturali con-
veniens. Wahrscheinlich ist der nvQQOJiotxlkog
genannte Stein roter G. mit eingesprengten weifien
Teilchen gewesen, der tpagavog aber schwarz-

ereimgten Fluli iibertragen; die arabischen Geo-50weifi gesprenkelter (s. Bliimner Technologic IH
rraphen nennen den G. nahr Tfati-n TnnVft am 11 11 Tn t\ar Vdino^oif irnniTv.f ^™vn™«T««i«graphen nennen den G. nahr Ratin. Taoke am
G. heifit in der sassanidischen Zeit Tawag, bei
den arabischen Geographen Tawwaz oder Tauwag.
Vgl. Tomaschek Die Kustenfahrt Nearchs {S.-

Ber. Akad. Wien CXXI 1890, 64f.). [Kiessling.]

Granit. Welchen Namen das Gestein, das
seit dem Ende des 17. Jhdts. G. heifit, bei den
Alten gefiihrt hat, steht nicht fest. Das kommt
daher, dafi der G,, obschon er auf den griechi-

11, 1). In der Kaiserzeit kommt der Name Lapis
Claudianus auf; man fing namlich unter der Re-
gierung des Claudius an, Steinbriiche von schwarzein
G. in der Thebais auszubeuten, ivovon der Stein
seinen Namen bekam (Hist. aug. Gord. tres 32, 2)

;

der Berg, wo dieser graue G. gebrochen wurde,
hiefi darnach Mons Claudianus (ein praepositus
operum marmorum monti Ctaudiano CIL HI
25, aus der Zeit des Traian; ovzog nqog xotg rov„,, ^„„^„„„ ^^ „UI. UW1 gnwm wj, o-uo Mci ijciu ucs niiutu; ovzog ui(jog xotg tov

schen Inseln (auf Mykonos, Delos, Rheneia, im 60 K).avbiavov ioyoig rihapYov, CIG 4713 e). Doch
nOrdlichen Teile von Nasos, im Sudosten von Te-
nos, auf Paros, Ios, Anaphe, Seriphos, s. Fied-
ler Reise durch Griechenland H 281. Neumann
nnd Partsch Physical. Geographie von Griechen-
land 210f.), vereinzelt auch auf dem Festlande
(weflthch von Thorikos, iai Lauriongebirge, s. d.)

J * Ja Italien auf den Inseln Ilva (Elba) und
Igilinm (Giglio) vorkommt (Cor si Delle pietre

meint Letronne Rec. d'inscr. I 136ff.
?
da6 dar-

unter auch die nOrdlich davon belegenen Porphyr-
bruche gemeint waren , die nach Plin. a. a. *0.

57 unter Claudius erschlossen wnrden (s. Art.
Claudianus mons). Andere G.-Bruche wurden,
wie die Inschrift CIL HI 75 lehrt, unter Sep-
timius Severus zwischen Syene und Fhilae er-

Offhet: iuxta Philas novae lapicaedinae adtn-

1SI7 uraiiius wramus JL81»

ventae tractaeque sunt parastaticae et columnae
grandes et muUae. Bl6cke~ dieses G.s, mit Zahl-

zeicheri des Steinbruchs versehen, sind an Ort

und Stelle und auch in Rom gefunden worden,

s. Bruzza a. a. O. 169. 200. 333ff.

Die Rtfmer haben den G. vornehmlich in der

Baukunst verwandt, und zwar sowohl roten und
weiBen, den die Agypter gern far Obelisken und

Statuen verwendeten, wie schwarzen und weifi-

oder graugesprenkelten, der namentlich zu mono
lithen Saulen verarbeitet wurde, wie auf dem
Traiansforum (daher Granito del foro genannt);

vgl. Stat. silv. II 2, 86. IV 2, 27. Isid. or. XVI
5, 11. Ferner verwendete man ihn gern fur FuB-
bodenplatten, Wandinkrustierungen u. dgl. In der

Skulptur der Griechen fand der G. keine Ver-

wendnng (der Portratkopf des Berliner Museums
nr. 309, Furtw angler Samml. Saburoff Taf. 45,

soil zwar von einer griechisehen Insel stammen,

ist aber wohl agyptisch), und auch die Rtimer

haben nur in Nachahmung agyptischer Werke
davon Gebrauch gemacht. Seine Verwendung zu

MOrsern und Reibschalen fur Medikamente, be-

sonders fur Augensalben und fur Farben, erwahnt

Plin. XXXVI 63. 157. Aus der prahistorischen

Zeit stammen in Troia gefundene GuBformen aus

G. (Schliemann Ilios 282) und eine in Mykena.

gefundene Form zum Hammern von Verzierungen

aus Goldblech (Schliemann Mykenae 121 Fig.

162. Bliimner a. a. O. IV 238 Fig. 22 f).

[BlUmner.]

Grauius, Name eines Geschlechts, das im
letzten Jahrhundert der Republik namentlich in

Puteoli bluhte und nach dem Ausweis der ver-

sprengten Zeugnisse fiber einzelne seiner Mit-

glieder kaufmannischen Unternehmungsgeist mit
demokratischer Gesinnung paarte. Grabschriften

von Granii in Puteoli CIL X 2187. 2484—2489.
2607. 2651. Die inschriftlichen Belege fur das

Vorkommen von Granii auf Delos um die Mitte

des 7. Jhdts. d. St. (vgl. Nr. 5 und 6) sind durch

neuere Funde stark vermehrt worden und jetzt

zusammengestellt Bull. hell. XXXI 443f. Von
Praenomina begegnen hier A. L. St. P. Sp., als

Cognomen (bei einem P. Granius) Gibber.

1) Granius, Duumvir von Puteoli 676 = 78,

hatte einen Konflikt mit Sulla, der bei Puteoli

lebte und an der durch diesen Konflikt hervor-

gerufenen Erregung starb {princeps coloniae Val.

Max. IX 3, 8; «e^" Pint. Sulla 37, 3, s. o.

Bd. IV S. 1563, 28ff.). Er kann A. geheifien

haben (vgl. Nr. 6) oder mit C. Granius Nr. 3

identisch sein.

2) A. Granius, angesehener romischer Ritter

aus Puteoli, auf Caesars Seite in den Kampfen
bei Dyrrachion 706 = 48 gefallen (Caes. bell,

civ. Ill 71, 1).

3) C. Granius C. f. als Burge genannt in der

Puteolanischen Bauinschrift von 649 = 105 (CLL
I 577 = X 1781 = Dessau 5317 Z. 16), jeden-

falls verwandt, wenn nicht identisch mit Nr. 1.

4) Cn. und Q. Granii wurden nach Appian.

belL civ. I 271 von Sulla im J. 666 = 88 zu-

gleich mit Marius und seinen bedeutendsten An-
hangern geacbtet and ergriffen mit ihnen die

Placht. An den folgenden Stellen ist nnr von
einem G. die Rede, lessen Praenomen nicht an-

gcgeben wird. Dagegen bezeichnet ihn Pint.

Mar
1

. 35, 8 nicht nur als Begleiter des Marius
auf der Flucht von Rom bis Minturnae, sondern*

auch im Gegensatz zu dem Sohne des Marius ate

dessen 7iQ6yovos, d. h. vor der Ehe geborenen

Sohn oder Stiefsohn ; indes ist uber eine fruhere-

Ehe der Iulia, der Gemahlin des Marius, mit
einem G. sonst nichts bekannt. Der G., der mit
Marius aus Rom gekommen war, trennte sich von

ihm bei Minturnae (Plut. 37, 2), traf dann wieder

10 rait ihm bei Aenaria zusammen und gelangte mit
ihm nach Africa (Appian. I 280. Plut. 40, 1}.

Weiterhin wird er nicht mehr erwahnt.

5) M. Granius M. f., in spatrepublikanischer

Zeit in Athen (IG II 1050); mit ihm kfinnte ein

Freigelassener eines M., M. Granius Heras, auf
einer allerdings wohl alteren bilinguen Inschrift

auf Delos zusammenhangen (CIL III Suppl.

14 203, 3).

6) P. Granius, reicher Kaufmann aus PuteolL.

20 Belastungszeuge im Verresprozefi 684 = 70 (Cic-

Verr. V 154). Ein P. Granius A. P. 1. auf Deloa

(CIL m Suppl. 14 203, 4) konnte ein Freige-

lassener dieses Mamies sein; der andere Patron

A. ist vielleicht ein Bruder dieses P., etwa Nr. 6,

und Vater des A. Nr. 2, wahrend der Sohn
dieses P. der Folgende sein k&nnte.

1) P. Granius, Sohn eines P., im J. 716 = 38
in Athen (IG II 482). Noch ein spaterer Decurio

von Puteoli, P. Granius, fuhrt das Kognomen
30Atticus (CIL X 1783), und auch der P. Granius,

der in spatrepublikanischer oder in Augusteischer

Zeit dem Asklepios von Lebene auf Kreta ftir

seine Heilung dankte (Dittenberger Syll.2 805),

durfte diesem Zweige der Familie angehoren.

8) Q. Granius, ein Praeco, bertihmt durch

seinen Witz. Erzahlt werden schlagfertige Ant-

worten, die er dem Consul von 643 = 111 P.

Scipio Nasica und dem Volkstribunen von &6$
= 91 M. Livius Drusus erteilte (Cie. Plane. 33 t

40 vgl. Schol, Bob. z. d. St. p. 259f. Or.), und eine-

Reihe anderer treffender Bemerkungen und Wort-

spiele (Cic. de or. II 253. 281f.; Brut. 172). Sein

Witz verschaffte dem G. die Freundschaft des

RedneTS L. Crassus und ein bleibendes Denkmal
in Buch XX (und XXI??) der Satiren des Luci-

lius (Cic. de or. II 244. 253. 281; Brat. 160. 172;.

Plane. 33; ad Att. VI 3, 7; ad fam. IX 15, 2. Gell.

IV 17, 2, vgl, Lacilius ed. Marx I p. XLIX.
II p. 153f. dazu Leo Gfitting. gel. Anzeig. 1906r

50 858); auch Cicero will ihn noch gekannt haben

(Brut. 172). Das Pranomen Q. ist bei Cic. Brut.

172 und bei Schol. Bob. p. 259 iiberliefert, sc-

daB die Identiflkation mit Nr. 10 bedenklich ist.

0) Granius Petro, von Caesar zum Quaestor

designiert, kam auf einer Seefahrt in die Ge-
fangenschaft der Pompeianer in Afrika unter

Metellus Scipio, verschmahte die von ihnen an-

gebotene Freiheit und sturzte sich in sein Schwert

(Plot. Caes. 16, 4). Da diese Episode im BelL

60Afr. fehlt (eine ahnliche, doch verschiedene ebd.

44, 2ff.; vgl. Val. Max. Ill 8, 7. Snet, Caes. 68),

wird sie ins J. 707 = 47 gehOren.

10) A, Granius Stabilio, Freigelassener eines

M. und Praeco, bekannt dnrch seine metrische

Grabschrift, die nach einem bestimmten, von Gell*

I 24, 4 in dem angeblichen Epigramm auf Pacn-

vius auch literarisch nberliefertem Schema abge*

fafit ist (CIL VI 32311 = Dessau 1932 =*



Bficheler Carm. epigr, 53}. Bficheler (zuletzt

a. 0.) wollte in diesem Aulas (v. 4 Olus) Granius den
sras Lucilius bekannten Praeco Nr. 8 sehen, dessen

Pranomen Quinhts dann zu korrigieren ware.

Vorsichtiger ist die Annahme von Marx (Lucilius

H p. 153), dafl die Stellung ernes Praeco bei den
G. gleichsam erblich gewesen sei (vgl. ahnliche

Falle bei Apparitoren z. B. Dessau 1902. 1915.
1934. 1955 als notwendige Folge der yoii Momra-

bar voiber werden bei Arnobius in bezug auf die

Gottih Penta Fatua zwei Zeitgenossen des GM
' Sex. Clodius und Butas, der Libertua Cafcos des
Jfingeren, herangezogen , die aber auch'der Zeit
des Verrius nahe stehen (vgl. sonst auch Dal
Pane Studi ital. IX 30). "Pber die Anordnung
des Buches de indigitamentis findet sich eine
nicht unwahrscheinliche Vermuturjg bei Kahl
a. a. 0. 724. Nach Paul. Dig. L 16, 142 Wi-

se n St.-R. I 340. 343 charakterisierten Verhalt- 10 mentierte G. F. aufierdem die Sammlung der sog.™ ae"^ ru* 1 Leges regiae; wenn Hirschfeld wegen Ciceros
Schweigen in der epist. ad fam. IX 21 (etwa
J. 46) ihre damalige Existenz fiberhaupt in Frage
stellt, so kann die Sammlung auch bei Entstehung
nach dieser Zeit von G. behandelt worden sein

(vgl. Schanz Gesch. d. rOm. Litt. 13 1,43 und
fiber die Schlufifolgerungen Hirschfelds Kalb
Jahresber. CXXXIV 1907, 15ff.). Fragmente dieses

Kommentars bei Macrob. Ill 1 1, 6 und wahrschein-

nisse).
_ ^

[Miinzer.]

11) Granius, einer der von Plinius (I 28.

XXVIII 42) zura 23. Buche seiner Naturgeschichte
genannten griechischen medizinischen Quellen-
scbriftsteller. [Gossen.]

12) Granius Flaccus, Exegetiker der Indigita-

menta nach Censorin. 3, 2 : eundem esse Genium
et Larem multi veteres memoriae prodiderunt,
in quis etiam Granius Flaccus in libra quern
ad Caesarem de indigitamentis scriptum reliquit, 20 lich bei Yerrius Fest. p. 277 aM. ;

jedenfalls ist sein
Hat man hier unter Caesar, wie es am nachsten
liegt, den Dictator zu verstehen, so ist die An-
nahme berechtigt, daB die Schrift des G., wie
bekanntlich die Res divinae des Varro, an ihn
als Pontifex maximus gerichtet war, so da£ die

Blutezeit des G. wohl in die Endzeit der Eepublik
fallt. Ferner ftihrt Arnobius III 38 in Bezug auf
die Getter Novensiles zusammen mit Varro und
anderen Schriftstellern aus der varronischen und

G. unserem gleichzusetzen. Wer der Grapus der
tberlieferung bei Fest. p. 214 bM. und der Elaus
{Flaccus L'ion) der Append. Serv. Ill, II 524, 13
Hag. sind, ist nicht auszumachen. Tiber die

Stelle des Diomedes p. 365, 16K. (Aspiration des
verbum inchoo) vgl. die Emendation des Casau-
bonus und dazu Keils Gramm. lat. V 547, 9.

Im iibrigen s. den Art. Granius Licinianus.
13) Granius Licinianus ist vielfach mit Gra-

vorvarronischen Zeit einen G. ohne Zunamen an, 30 nius Flaccus zu einem Granius Flaccus Liciniauus
ebenso Macrobius I 18, 4 Varro el Granius
Flaccus iiber Apollo, und noch ein G. erscheint

bei Arnobius III 31 , wo von Minerva die Bede
ist. Ohne Zweifel handelt es sich uberall um
denselben Mann; ein gemeinsamer Zug, die Theo-
krasie {IAber = Apollo Macrob., Minerva = Ijuna
Arnob. Ill 81, Novensiles = Musae Amok III 38;
vgLoben Genius — Larbei Censor.) verbindet diese

Bruchstiicke, die alle auf Cornelius Labeo zurfick-

vereinigt worden. t)ber ihn belehrt uns Macrobius
I 16, 29 : Cornelius etiam Labeo primo fastorum
Ubro nundinis ferias esse pronuntiat; causam
vero huius varietatis (d. h. der Ansichten ; vorher
werden Zeugen fur die entgegengesetzte Meinung
angeffihrt) apud Granium Licinianum libro

secundo diligens lector inveniet; ait enini nun-
dinas Iovis ferias esse, si quidem Flaminica
omnibus nundinis in regm lorn arietem soleat.

zufuhren sind, wenn auch hinsicbtlich des Ma- 40 immolare, sed lege Bortemia effeetum ut fastae
crobius nur mittelbar (vgl. Kettner Cornelius

' ~" "" " '

Labeo, Naumburg 1877, lOf. Kahl Philol. Suppl.
V 723f. Wissowa De Macrob. saturn. font.,

VratisL 1880, 35ff.)« Aufierdem beruft sich der
G. des Arnob. Ill 31, wie wohl auch der G. F.

des Macrobius auf Aristoteles oder vielmehr
Aristocles nach einer Vermutung von Rose
(Aristoteles pseudepigr., Lipsiae 1863, 616f.) und
Kahl (a. a. O. 760. 776; dazu Crusius ebd.

807). Schwieriger sind andere Stellen des Arnobius 50 fastor. libris, Bonnae 1904, 26ff.), so wiirden sich
"" u—*":1 u —''

~ : V.....L-:-
auBerdem fiir L. und Flaccus die gleichen Quellen-

verhaltnisse ergeben, was Kettner betont (Corn.

Labeo p. 16). Aber gerade wenn dicse Benutzung
anzunehmen ist, dann befremdet es, dafi Labeo
einen Gewahrsmann, den er, nach seinen Aus-
schreibern zu urteilen, G. oder Granius Flaccus
zu nennen pflegt (vgl. Gr. Flaccus), hier nicht etwa
Flaccus, sondern G. L. nennt; ist sie ningegen
abzuweisen, so ist es auch nicht viel wahrschein-

Diese Stelle hat irregeleitet; zu-

sammen mit einer Anspielung auf die Flaminica,
wie sie uns auch bei Granius (Flaccus) des Verrius
Fest. p. 277 a M. begegnet, haben wir hier die

antiquarisch-sacralrechtliche Auseinandersetzung
eines Gelehrten, der den Gentilnamen des Flaccus
tragt. Hatte nun Macrobius aus Cornelius Labeo
geschopft (hieittber Wissowa o. Bd. IV S. 1353f.
und dagegen Litt De Verrii et Corn. Labeon.

zu beurteilen, auch weil eine genauere Kenntnis
der Quelle hier versagt, Der G., den wir Yl 7

mit Sammonicus (Serenus), Valerianus (Valerius
Antias: Peter Hist. Rom. rell. I 23. 243) und
Fabius (Pictor) an zweiter Stelle als Zeugen fiber

die Gnindung des Capitoliums und den TJrsprung
dieses Kamens genannt finden, ist nicht mit Sicher-
lieit zu identifizieren . Ebenso wenn Bremer (Iuris-

prud. antehadr. I, Lipsiae 1896, 262) unter dem Flac-
cus des B. V 18 entgegen Huschke (Seckel et601icher, daS ein so wenig gelesener Mann wie der
Kflbler, Huschkes Iurisprud. anteiustin., Lipsiae i.i:-i.- n -n t .„ j-__.t i... a . m
1908, 54) Verrius, nicht G. verstehen will im Kin-
blick auf die Zitierweise an den angefuhrten Stellen
des Arnobius, so ist diesem Grand gegenuber auf
die fiblicbe Benennung des Verrius (vgl. Funaioli
<^jmm. Rom. fragm., Lips. 1907/435. 522) und"
anf Arnob. I 59 hinzaweisen. Inhaltlich wflrde
<JieSt«lle auf G. wie auf Verrius pasaen; umnittel-

angebliche G. F. L. auf zwei verschiedenen Wegen
zu Macrobius gelangt ist. Ein Antiquar G. L.
begegnet tatsachlich bei Serv. Aen. I 737 als

Verfasser einer Schrift eenae sitae, ein zweifellos

richtiger Titel (Athenaios berichtet uns ja fiber

die Literatur der Aeutva), der auf ein Werk in

Gestalt ron bunten, gelehrten Tiscbgesprachen
hinweist, wie sie za Rom besonders in der Fronto-

i»it im wirfclichen Leben wie In der Literatur

beliebt waren (vgl. Peter Geschicbtl. Lit, fiber

d. rOm. Kaiserz, I, Leipzig 1897, 125); fur die

^Genitivendung ist vor allem Gellius' Einleitung

2U Noct. Att. zu vergleichen. Hier konnte die

Frage fiber die Nundinae leicht behandelt wer-

den, wenn es freilich meiner Meinung nach

auch nicht ausgeschlossen ist, dafi bei Macrobius

mit Anfiihrung der Buchzahl und Weglassung

des Werkes eine besondere Schrift iiber Sacral-

altertumer gleich den dort vorangehenden ge-

meint ist (vgl. Macrob. Ill 10, 4). Mit diesem

Licinianus den gleichnamigen des Solin. II 10 zu

identifizieren, ist durchaus geboten, ebenso den G.

ebd. II 40, der auch antiquarische Dinge bespricht;

die verschiedenartige Benennung kOnnte sich ahn-

lich der des Aurelius Opillus durch Varro im Buch

del. lat. erklaren (vgl. Us en ex Rh. Mus. XXIII

682). Ob hierher auch der G. des Arnob. VI 7 ge-

h6rt (vgl. Gr. Flaccus) ? Die Gleichsetzung des Lici-

nianus mit Flaccus wurde aber hauptsachlich durch

die Entdeckung veranlafit, die G- H. Pertz im

J. 1853 in einem aus Agypten nach London

gekommenen Codex rescriptus (Brit. Mus. Add.

17212) machte. Aus den heute wegen Anwendung
chemischer Mittel nicht mehr lesbaren Pergament-

blattern kam ein Historiker (Granius) Licinianus

ans Licht (den Gentilnamen sah Pertz auf einem

Blatt deutlich mehrere Tage lang, sein Sohn Carl

nicht mehr, der Vorname Gaius ist ganz unsicher),

in dem Pertz und die Bonner Herausgeber

(Lips. 1858) den Caesarianer G. F. zu erkennen

meinten. Die wichtigsten Anhaltspunkte gegen

diese Annahme gaben jedoch die Bonner selbst

durch den meines Erachtens sicheren Nachweis

einer indirekten Anspielung auf die schon ge-

schehene Vollendung des Olympieion zu Athen

(p. 6, 8 Fl.), die unter Hadrian erfolgte, und
durch die angemessene Deutung des Satzes mit

der bekannten Kritik iiber Sallust: nam Sallu-

stium non ut historic(um ai')unt, sed tit (p)ra-

torem legendum (p. 33, 9) ; so ist Sallust von Fronto

und den Frontonianern beurteilt worden. Ihre

Folgerung, die Schrift in der jetzigen Gestalt sei

eine Umarbeitung aus der Kaiserzeit, entbehrt jeder

Begrundungundist schon Iange nachdrucklicb zuruck-

gewiesen worden (Linker Jahrb. f. Philol. LXXVII
1858, 632ff.). Auf das Zeitalter Frontos deutet

auch die mit archaistischen Spuren stark vomKlassi-

zismus abweichende Sprache des L. hin (vgl. hier

besonders Flemisch Granius Licin., DonauwOrth
1898, 5ff.

;
Arch. f. lat. Lex. XI 265f.). Fiir die

Annahme nun, dafi der Historiker und der Anti-

quar dieselbe Person sind, spricht alles; wie auch
das Zusammengehen der Geschichte mit der Alter-

tumsforschung an sich ebenso naturiich wie in

Rom gelaufig ist, so zeigt der Geschichtschreiber

selbst oft antiquarische Interessen (z. B. p. 2—

3

Fl.). Daraus ergabe sich als fester Terminus ante

quem fur L. die Zeit vor Solinus (und vor Labeo?),
also wohl spatestens die erste Halfte des 3. Jhdts.,

falls Solinus unmittelbar aus L. geschOpft hat;

im andexen Falle (so urteilt Momm sen Solinus

Ausg. 2 XV. XXin), die oben angegebene Zeit.

Dahin fuhrt auch Macrobius, der mit Ausnahme
des Sammonicus Serenus (etwa 180—211) keinen

Schriftstellernach der Antoninen zeit zltiert (Peter
a. a. O. 130, 2). Folglich mufi die von Comp a-

retti Vermutete Hentitat des L. mit dem Lands-

raann und Freand des Martial (Eh. Mus. XIII 457)

au%egeben wferden. Die Schatzung des L. im
Alterhim erscheint nicht gerade sehr grofi; von

dem Mann wissen wir nichts, eine einzige Hs.

ist von seinem Geschichtswerk auf uns gekom-
men, dessen grOBter Teil vetioren ist. Die t)ber-

reste gehoren dem B. XXVI (?), XXVIII. XXXIII (?).

XXXV und XXXVI an und umfassen einen Zeit-

lOraum von etwa 85 Jahren (163—78 v. Chr.); die

wichtigsten beziehen sich auf Antiochos IV. Epi-
phanes, P. Lentulus , den Cimbrischen Krieg, das
Bellum civile des Marius, auf Sullas Aufenth^lt in

Griechenland und Lepidus. Die Erzahlungschreitet
annalistisch fort ; ohne inneren Zusammenhang fol-

gen allerlei Ereignisse rasch aufeinander in einer

aufierst ungeschickten und trockenen Darstellung;

rhetorische und dicliterische Farbung, Reden, per-

sonliche Urteile, Sentenzen, geographische und
20politische Erlauterungen fehlen gauz und gar.

Das ist eben das Programm des L. : p, 33, 8 Fl.

Sallusti opus nobis occurrit, sed nos, ut insti-

tuimus, moras et non urgentia omittemus ; nam
Sallustium non ut historic{um ai)uni, sed ut

{o)ratorem legendum : nam et temp(oray repre

hendit sua e(t de}lieta carpit et cont{io?ies)

in{s)erit et dat in co . . . . loca monies flu-

m{ina) et hoc genus a(lia) et cul(paty et eom-
pa(rat) disserendo. Freilich morae et non ur-

SOgentia sind nicht fiir ihn alle die Kleinigkeiten,

die immer wieder die fortlaufende Erzahlung unter-

brechen; Anekdoten, Merkwtirdigkeiten, Wunder,
charakteristische Zuge bedeutender Manner, was
wieder fiir jene Zeit pafit. Mit dem Hinweis auf

die Stelle des Sallust wird die Quellenfrage

berfihrt: soil eine Bentttzung des Sallust hier

vollstandig abgelehnt werden, oder ist er fur die

nachsullanische Zeit als ein Gewahrsmann anzu-

sehen, dessen morae aber wegzubleiben haben?
40 Denn daB hier ein einfacher Epitomator spricht,

ist klar. Das vorhandene Material gestattet keine

sichere Antwort, aber fiir das gesagte Zeitalter

mufite sich einem Frontonianer Sallust von selbst

darbieten. Es ist an sich wahrscheinlich , dafi

ihm neben Livius oder einem Liviusauszug auch

andere Quellen zur Verffigung gestanden haben,

obgleich der Versuch Dieckmanns, sie festzu-

stellen (De Granii Licin. font, et auctoritate,

Berolini 1896), als gescheitert gelten mufi. Der
50 Text des L. ist sehr liickenhaft und bietet ein

reiches Feld ffir Vermutungen. Nach Pertz und
den Bonneni haben Camozzi (Forocomel. 1900
mit ausffihrlichem Kommentar) und Flemisch
(Lipsiae 1904), der auch die Literatur vollstandig

verzeichnet (p. IV), den Text herausgegeben. Hier

sei nur noch erwahnt Madvig Vber den Gran.

Licin.. Kl. philol. Schriften, Lpz. 1875, 391ff. Vgl.

auch P. Lehmann bei Traube Vorlesungen und
Abhandlungen I 1909, 195. [Funaioli.]

60 14) M. Granius Marcellus (der ganze Name auf

der Munze und einem Ziegelstempel), pratorischer

Proconsul von Pontus-Bithynien {praetor Bithy-

niae Tac), wohl im J. 14/15 n. Chr. zur Zeit

des Thronwechsels (unter Augustus gepragte

Munze mit dem Namen des G., Muret BulL helL

V 1881, 120), wurde im J. 15 von seinem Quae-
stor Caepio Criapinus und von Romanus Hispo
wegen Majestatsverletzung und Erpressungen an-



geklagt, von der ersteren Beschuldigung jedoch
fiteigesprochen; de pectmiis repetundis ad red-
peratores Hum est {Tac. ann. I 74; auf denselben
Vorgang spielt Suet. Tib. 58 an, jedoch irrig:
damnato reo\ vgl. Muret a. a. 0.). Er besafi
Ziegeleien ira Gebiet von Tifenmm Tiberinum
(Ziegelstempel aus den J. 7 und 15 n. Chr. CIL
XI 6689, 118. 119. Ihm Hermes XXXVII 160.
Gamurrini Strena Helbigiana 1900, 97 =

6 rgawos o$& 6 AoxXnmog otW' 6 Z&qotiis
xaixtQ noXXa txsrevoavTi avx$ r uioXka di xai
xeooxaQTegtfoavzt axpeZtjonv • Bcefcyte yog avxoig
xal ajiodtjfiwv xai evxag xal $vola$ xai ava&fy-
ftaxa, xal JioXlot *«#' ixdorijv oi roiovrd xi <p£-
oovxeg Ste&eov • tjX&e dk xai avxog «? xal zfi jra-
aovojq, xt lazvawv, xal engage navV oaa oi %?-
oxsvovzig xi szoiovotv, etv%s <5' ovSsvog tojv ig {,y£-
etav TEtv6vxcov). Im Qbrigen sind wir auf ia-
SCnriftlichft Dflnkmalpv on rrami,*™„ J:_ ~lt_ •_"

Dessau H8647) Gam urriS i Mtfi. otae 10IZml^LSer^nZ Z dch tzumchenden tinmd.fh emen Verwandten des ziemlicher Awbl erhaUef M»en
; *l£ SMjiiiigeren Plinius (vgl. Stein in Bursians Jahres-

ber. CXLIV 291. 369).
lo) Granius Marcianus, senator, a. C. Graccho

maiestatis postulates, vim viiae sitae attulii
Tac. ann. VI 38 (ira J. 35 n. Chr.), Vielleicht
Sohn des Granius Marcellus Nr. 14. [G'roag.]

16) Granius, ein Arzt, wird von Plin. n. h. I
unter den Quellenschrifstellern des XXVIII. Buches

mit Reliefdarstellungen geschmuckt. Nach Aus-
weis derselben war sein Kult besonders an der
oberen Donau (Raetien) zu Hause. Auf einem
im Donaubett bei Faimingen (bayr. Schwaben) ge-
fundenen Epistyl wird der Gott im Verein mit der
saneta Sygia angerufen (CIL III 5873, vgl. Ill
Suppl. p. 1854. Dessau 4651). Vielleicht gehorte
dasselbe zu dem G.-Heiligtum, das sich bei Lau-—JS-imn* (

wo*^^»^£^£&S&!Zhaben) zitiert. [Stein]
17) Gegen Granii fuhrte der Schriftsteller

Apuldus eben einen ProzeB fur seine Gemahlin
(Aemilia) Pudentilla, als gegen ihn selbst von den
Verwandten seiner Frau eine schwerere Anklage
erhoben wurde, Apul. apol. 1. Dies war im
dritten Jahr seines Aufenthaltes zu Oea gegen
Ende der Regierung des Kaisers Pius; vgl o

Grenze) befunden zuhaben schemt. Aus der Gegend
stammen die Inschriften CIL III 5874 (Zeit Helio-
gabals ?, -fragmentarisch erhalten, der Dedicant
Dionysim ist legates Augusti). 5871 Apollim
Granno signum eum base. 5876 Apollini Granno
M. TJlpius Secundus 1 leg(ionis) HI Ital(icae>
cum sigrw argenteo v. s. I L m. 5881 (,ara magna
bonis litteris', einst im Kirchturm des DorfesB<i

-i< ?:
l«(Sehw a be). Ill S. S778 (Gr£jj; ij^^S^k) *!&£ d^SM*ZnZ.

des Stadt- 30 vincialis ex voto I I. m. Auch der im Eirch-
18) P. Granius Paulus, avonctdus m„ ^, v^^ v-

praefecten (unter Kaiser Pius) Q. Lollius Urbi-
cus, daher Bruder der Grania Honorata, der
Mutter dieses Stadtpraefecten

, CIL VIII 6705
(aus Tiddis, einem der Pagi von Cirta in Ku-
midien).

19) Q. Granius (ziemlich allgeraein ange-
Dommene Konjektur von Lip si us aus dem ttber-
lieferten pisonemque gravius), klagte den (L.)
Calpurnius Piso (den Augur) im J. 24 n. Chr
a nr • i-x-L i

*j~
—s Jm ' ^UL ' genossm ues u. erscnemt. bo auf dem wecen4Xa
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' ^r- TmJl S- 40 der bildlichen Darstellungen besonderfwiehton
30) Grama Honorata. Gemahlin dps M T.nllin= ai+™ a*~ „.,„ a r-i._^__.

-=» ^uwmi20) Grania Honorata, Gemahlin des M. Lollius
Senecio, Mutter des Stadtpraefecten unter Pius
Q. Lollius Urbicus, des L. Lollius Senecio und
des L. Lollius Eonoratus, CIL VIII 6705 (Tiddis
in Numidien). [Stein.]

Graimoua (Grannonum). Die Not. dign. occ.
XXXVII 14 verzeichnet ,sub dispositione viri spec-
tabilis ducis tractus Armoricani et Nervieani' den
tribunus cohortisprimae novae Armoricae, Gran-

turm von Hausen (zwischen Dillingen und Lau-
ingen) eingemauerte Stein CIL III 11903 ge-
hort, wie es scheint, hierher; denn die von H
de Villefosse Eev. epigr. IV 1901 p. 154 vorge-
schlagene Erganzung [in h. d.] d. [deo samto Apol-
lini Granno et dejae sanctae Sifronae . . . .] item
vahas [....] hat viel firr sich, da die keltische
Sirona auch auf anderen Inschriften als Kult-
;enossin des G. erscheint. So auf dem wegen

tnihtum Granmmertiium Granmmo (Gran.™™ XW^^i in a* u^lj .!,
™ D«n ™dtnihtum Grannonentium Grannono [Grannono

auch 12). Es ist wohl kein Grund, die Identitat
von G, und Grannonum zu bezweifein ; aber die
Lage des Orts ist auf Grund dieses einzigen Zeug.
nisses nicht bestimmbar; bedenklich die Identi-
fizierung mit Gravinum (Tab. Peut). Desjar-
dins Ge"ogr. de la Gaule I 293. S30f. Holder
Altkelt. Sprachsch. s. v. [Ibm.l

Orannns, keltischer Gott, der, dem Apollon

Altar, der aus dem Kloster von Baumburg (Ge
biet von Bedaium) nach Irsing kam, wo er als
Weihwasserbecken diente (jetzt in Miinchen) CIL
III 5888 (vgl. Suppl. p. 1839) Apollini Granno
[et Sijronae (der weitere Text grGBtenteils un-
leserlich). Auf der linken Seitennache (Abbil-
dung bei Ch. Robert Revue celt. IV 138, bessev
beiKhnkenbergZtschr. d. Aachener Gescnichts-
vereins XIV 1892, Tafel zu p. 2) ist die Gottin

Ahrenbuschel in den Handen; auf der rechten
Apollo G., ,dessen einziges Kleidungsstiick ein
den Rficken, die linke Schulter und den rechten
Unterarm bedeckender Mantel ist' ; in der Linken
tragt er eine grofie Lyra, die verstummelte Rechte
scheint das Plectrum gehalten zu haben. Ob das
Sandsteinrelief, welches 1836 bei einer Mineral-
quelle in Niedernau (unweit Rottenburg) mit
Munzen, Scherben usw. gefunden wurde, wirklichl£^&ttj£^«€£^™^W^genoB. Wie fur Belenus (s. d.), so haben wir

auch fflr G. wenigstens ein Schriftstellerzeugnis.
Djo LXXVn 15, 6 (zum J. 215) berichtet, daB
Aaiser taracalla, um Heilung von einer Gemfits-
taankheit zu erlangen, sich mit beharriichem Ge-
bet und Opfern aufier an Asklepios und Sarapis
attc& an Apollon Grannus wandte, ohne daB sie
Jhm aber Hilfe brachten {ovxe Yoq 6 'Ax61Xo>y

Inschriften Wtirttembergs 124 nr. 162) annehmen,
bleibt unsicher (,der Gott ist reich gelockt und
steht mit gekreuzten Beinen dem Beschauer zuge-
kehrt. In der gesenkten Rechten halt er das
Gewand, welches fiber den Kflcken gezogen ist
und uber den linken Arm herabfallt. Dieser stutzt
sich auf eine Lyra, welche auf einem Postament
steht*. Vgl. die ahnliche Darstellqng auf dem

*.vao vtrannus

Trierer ViergOtterpostament bei Hettner Die
r6m. Steindenkm&ler in Trier nr. 37, Abbild. p. 27).
Mit den Nymphen zusammengenannt ist der Gott
auf dem Altar von Ennetach CIL III 5861 =
11891 Apollini Granno et Nymphis C. Vidius
lulius pro se et suis v. s. I. I. m. (Abbildung
bei Haug und Sixt p. 7 nr. 10). Aus dem
Lauinger Heiligtum soil ferner stammen, was
keineswegs sicher ist, die in Brenz (Wiirttemberg)

eingemauerte Inschrift CLL III 5870 in h. d. d. 10
Apollfad) Granno Baienius Victor et Baienius
Victor et Baienim Vietorinus fili eius ex vissu
signum eum base (Haug und Sixt p. 23 nr. 29
mit Abbild.). Weitere Inschriften wurden gefunden
bei Neuenstadt a. d. Linde (Neckarkreis) CIL
XIII 6462 = Brambach CIRh. 1614 (= Haug
und Sixt nr. 387, die Inschrift ist iiberarbeitet,

Lesarfc an einigen Stellen zweifelhaft) ; in Hor-
burg (Elsafi) Brambach 1915 (= CIL XIII
5315. Dessau 4649) Apollini Granno Mogouno 20
aram Q. LicinifusJ Trio d(e) s(uo) dfedieat) (vgl.

Mogounus); in Branges bei Autun Rev. archeol.

n. s. XXX 264 = CIL XHI 2600 (Dessau 4648)
Deo Apollini Granno Amarcolitan, Veranus
Verei f. Tilandei v. s. I. m.; in Trier Hettner a.

O, p. 36 nr. 47 = CIL XIII 3635 (Dessau 4647
in %. d. d. [djeo Apollinfi GJrafnnJo Pkoebfo)
L. J[n]genuviu[s] Primanu[s] ex voto p(osuit)
(auf der Oberiache ein Einsatzloch zur Befesti-

gung einer Figur); in Bitburg (1824 gefunden 30
an einer schwachen, nie versiegenden Quelle, nebst
vielen rOmischen Munzen und kleinen Hufeisen)
Hettner nr. 48 (= Brambach 815. CIL XIII
4129) in k. d. d. Apollinfi Granno] et Sirofnae]
(mit stark zerstCrter Reliefdarstellung der beiden
Gottheiten ; auch die Ruckseite der Votivpiatte war
skulpiert); ferner die vielbesprocheue metrische
Inschrift aus Bonn aram dieavtt [sjospiti Con-
eordiae, Granno, Canienis, Martis et Pads
Lari, qui[n e]t deorum stirpe genito Caesari 40
(Brambach 484. Hettner Katal. d. Bonn. Mus.
nr. 67. Bucheler Carm. epigr. 20. Dessau
1195. CIL XIII 8007), geweiht von dem Le-
gaten beider Germanien Fulvius Maximus (Pro-
sopogr. II 95 nr. 375) bei Gelegenheit der Miin-
digkeitserklarung seiner Kinder, welche Zwil-
linge waren (parens adidtae prolis geminae li-

berum)', ein Fragment aus Erp (Reg.-Bez. Koln)
Brambach 566 = CIL XIII 7975; eine Bronze-
basis, bei Arnheim im Rheinbette gefunden, CIL 50
XIII 8712 (vgl. Bonn. Jahrb. LVII 199. W.
Froehner Collection Julien Gre"au: les bronzes
antiques (1885) 14 nr. 48) Apollini Grann(o)
ClfawLia) Paterna ex imperio. Aus Britannien
ist bis jetzt ein G.-Denkmal bekannt, CIL VII
1082 = Dessau 4646 (Musselburgh bei Edin-
burgh

; verschollen) Apollini Granno Q. Lusius
Sabinianus procurator) Aug(usti) v. s. I. m.;
ebenfalls verschollen die stadtromische Inschrift CIL
36 = Dessau 4652 ApoUini Granno et sanctae
Sironae sacrum. Endlich tauchte im J. 1818
in einem Grabhugel bei Fycklinge in der schwe-
dischen Laudschaft Westmanland ein prachtiger
Bronzeeimer auf, der aus einem Heiligtum des
Gottes ^vielleicht in Raetien) geraubt worden und
auf unbekannten Wegen bis nach Schweden ge-
langt ist; die Inschrift, die wegen des darin er-

wahnten praefectus templi bemerkenswert ist,

. P»aly-W(SfiOw*-Kron VII

Urannus 1826

lautet : Apollmi Granno donmm Ammillius Con-
stans praef. templi ipsius v. s.l. I. m. (so nach
H. Willers Die rOmischen Bronzeeimer von Hem-
moor 1901, 119; ungenau Orelli 1997 und Und-
set Bull. d. Inst. 1883, 237; vgl. Ihm Bonn.
Jahrb. CVin—CIX42). Nicht sicher ist die Les-
art der Inschrift von O-SzOny (Brigetio, Pannon.
sup.) CIL m 10972, die probeweise folgender-
maBen erganzt wird [templum Apollinis] Granfni
cum eo]lumn[is et porticijbus sui[s a . . .] Fe-
lice [.. . et euljtore loei [restitutum] . Gefalscht
sind CIL m p. 10* nr. 74* (Dacien) und CIL
XIII 630* = Robert Epigr. de la Moselle I p. 12
(Apollo, Sirona und Nymphae loci). Dagegen ge-
hOren selbstverstandlich zu den G.-Denkmalern
auch diejenigen, die den Apollo (ohne den Bei-
namen) im Verein mit der Sirona nennen. So die
Inschrift von GroBbottwar (Wiirttemberg) CIL
XIII 6458 = Brambach 1597 = Haug und
Sixt nr. 336 in h. d. d. Apollini et Sironae aedem
cum signis C. Longinius Speratus vetferanus)
legfionisj XXII pr(imigeniae) p(iae) ffidelis) et

lunia Veta coniunx et Longini Paeatus Marti-
nida Hilaritas Speratianus fili in stio posuerunt
v. s. I I. rn. Muciano et Fabiano cos. (J. 201).
Ferner CIL XIH 6272 = Brambach 919 (Nier-
stein, an einer Quelle gefunden) deo Apollini et

Sironae Iulia Frontina v. s. I. I. m., ein Stein
aus Graux (dep. Vosges) CIL XIII 4661 Apollini
et Sironae Biturix Mi f(ilim), und der Altar
von Luxeuil (de"p. Haute-Sa6ne) CIL XIH 5424
(Dessau 4653) Apollini et Sironae idem Tau-
rus, welcher Reliefschmuck aufweist: auf der
Vorderseite ein Fruchtgehange mit Tanien, auf
der Ruckseite eine unbekleidete mannliche Ge-
stalt (anscheinend Apollon mit dem Plectrum in
der Rechten), auf den Seitenflachen zwei weitere
mannliche, nur um die Huften bekleidete Figuren,
die eine mit, die andere ohne Bart, deren Deu-
tung unsicher ist (vgl. die Abbild. bei Ch. Ro-
bert Rev. celt. IV 139—141).

Datiert ist nur die Inschrift von GroBbottwar
(J. 201). Vielleicht ist keine alter als das 2. Jhdt.
Frtihestens dem Ende des 2. Jhdts. gehoren die

Steine mit der Formel in honorem domus di-
vinae an, ferner die Bonner ara Fulviana (weil

iuridici in Italien erst seit Marc Aurel vorkommen)
und CIL m 5876 (legio III Italica unter Marc
Aurel gebildet, Dio LV 24, 4) ; in die Zeit Helio-

gabais gehOrt vielleicht CIL III 5874; CIL
XIII 2600 wird von O. Hirschfeld als lapis
parvus .litteris saeculi II bezeichuet ; die Buch-
stabenform der Trierer Inschrift soil ins 1. oder
2. Jhdt. weisen (wegen der Formel in h. d. d.

eher 2. Jhdt.). Bemerkenswert ist, daB der Gott
immer Apollo Grannus genannt wird; nur auf
der metrischen Inschrift von Bonn fehlt der Zu-
satz Apollo (das Zitat Grannus bei Holder
Altkelt. Sprachsch. I 2039 beruht auf Irrtum).

Der Name wird gewOhnlich auf zwei Arten
gedeutet (s. Holder a. O. s. v.). Die einen
leiten ihn ab von galisch greann, neuir. granni
(= Haar, Bart), andere (z. B. Bacmeister
Kelt. Briefe 29) von ir. grian {= Sonne). Nach
Gluck (Renos 23) bedeutet das gallische grannos
(durch Assimilation fur gransos ? vgl. skr. ghrans,
ghransas, solis ardor, solis lumen, claritas)
,wara, heifiJ

. Das Epitheton Phoebus, das er
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auf der Srierer Inschrift fahrt, scheint flir die
Auffassunfe als Sonnengott zu sprechen (dagegen
Oaidoz Rev. archeol. 3, se*r. VI 1885, 171ff.).

Den Eoniera aber gait seit Caesars Zeit (b. G.
VI 17 ApoUinem morbos depdhre) der keltische
Gott, defa sie als Apollon bezeichneten, als Heil-
und Gesundheitsgott ; und das bestatigen die In-
schriften, welche ihn mit Hygia und den Nymphae
zusammen nennen, sowie das oben angefuhrte
Zeugnis Dions. 10

tTbef die angebliche Beziehung des G. zu dem
Badeort Aachen (der Name Aquae Granni ist

ohne Gewahr) s. Aquae Nr. 44 (dort weitere
Literatur; Ygl. ferner Kisa Die rCmischen An-
tiken in Aachen, Westd. Ztschr. XXV Iff.). Vgl.
auch Roschers Lex. s. v., sowie die Art. Gra-
vionarium und Sirona. [Ihm.]

N. Granonius, Sohn eines N. aus der Tribus
Claudia (vgl. dariiber Ihm Eh. Mus. LVII 318),
hatte in seiner Vaterstadt Luceria die Wiirde 20
eines Quattuorvirs bekleidet, vielleicht im J. 705
= 4ft , als die Stadt im Februar eine Zeitlang
das Hauptquartier des Pompeius war, hatte ver-
mutlich 699 = 55 unter P. Lentulus Spinther in
Kilikien als Centurio gedient (o. Bd. IV S. 1396),
machte dann in derselben Stellung unter Pom-
peius den Burgerkrieg mit und fand in Athen
sein Ende oder doch wenigstens sein Grab (In-

schrift eines zylindrischen Cippus Ton der be-
kannten athenischen Form CIL III 6541 a = D es - 30
sau 2224). Ein N. Granonius scheint auch auf
der sizilischen Inschrift IG XIV 382 b genannt
zu sein. [Miinzer.]

Granoa {Tgavog Scyl. per. 47), Name eines
Sstlichen Vorgebirges der Insel Krete, von J. Vos-
sius (zur Stelle) in "Ixavog (s. d.) verbessert,
C. Bursian Geogr. v. Griechenl. II 577, 1.

[Burchner.]
Grannas. Flufi im Lande der Quaden (jetzt

Gran), an dessen Ufern Marc Aurel das erste40
Bueh seiner Selbstbetrachtungen schrieb (I 17
xd ev KovdSotg stgog x<p Fgavovq). Zeuss Die
Deutschen 464 Mullenhoff Deutsche Altertums-
kunde II 323. 337. 373. [Ihm.]

Granucomatae, bei Plin. n. h. V 19 Name
zweier Tetrarchien im Innern Syriens zwischen dem
Gebiet von Cyrrhestice und dem von Ernes a, also
zum Bereich von Koilesyrien gehorend. [Beer.]

Granncomatitae (Plin. n. h. V 19, 81), Be-
zeichnung zweier Tetrarchien in Syria Kyrrhestica; 50
sonst unbekannt. [Benzinger.]

Tgaig orfj&os. Als Agesilaos 377 nach Ver-
wustung des sudOstlichen Teils der thebanischen
Feldmark an Theben vorbei nach Thespiai mar-
schieren will, treten ihm die Thebaner nicht weit
von der Stadt in fester Stellung entgegen. Von
dem Ort

(

heiflt es bei Xen. hell. V 4, 50 avxexd-
£avzo ixl Fgaog axq&Et . . . azevov rjv zavrjj ixist-
x&g xal Svofiazov %6 -/coqiov, bei Polyaen. II 1, 12
xaxeXdfiovxo X6<pov vjieq xijg 68op Svofiazov xaXov- 60
(ifvov 'P£ag idog. Auf dieselbe Ortliehkeit bezieht
sich Steph. Byz. s. Tdvayga: tt}v 8k roaiav (II.
It 4§8)jh>tot XJyso&at to vvv zrjg &t}j}aixijg xalov-
f*evw idog. Bei Polyainos ist Pgaiag konjiziert
(8. a. Ausg. von Melber), ohne Grund, da der
Knit der Ehea in Boiotien, besonders in Theben,
wureichend bezeugt ist (Gruppe Griech. MythoL
1 88); bei Steph. Byz. ist 'Peas idog von Me in eke

*Qct<pr] lose

vermutet ein Genetiv fehlt augenscheinlieh, der
Zusammenhang f&hrt auf Pgaiag, Dadurch, daB
Agesilaos sich gegen die von Verteidigern ent-
blaBte Stadt wendet. veranlaflt er die Thebaner,
auf den Hflgeln entlang in der Richtung von
Potniai (2 km siidlich von Theben) zurttckzueilen.
Und zwar wahlen sie diesen Weg, weil er mehr
Schutz bot; er war also nicht der nachste (Xen.
§ 51f.). Ihre urspriingliche Stellung befand sich
demnach im Siidosten von Theben, in der Hugel-
gruppe, die heute Psildrachi heifit. Genauer lafit
sie sich nicht bestimmen, weil die Oberflache der
aus weichem Konglomerat bestehenden Htigel sich
aufierordentlich verandert hat. Die Grenze gegen
Tanagra, die E. Meyer Theopomps Hellenika 97,
2 bei T. a. ansetzt, lag jedenfalls weiter ost-
lich. Ulrichs Reisen u. Forschungen II 75.
Melber Uber d. Quellen Polyaens, Jahrb. f. Phil.
Suppl. XIV 538f. (seine Darstellung der Vorgange,
die zu dem Treffen fQhren, ist ganz verfehlt).
Eaupert Karte von Attika 1:100000. Vgl.
rQaias yoyv (Marmarike) Ptolem. IV 5, 7. Anon,
stad. mar. m. 19. rgaog yaXa (Phrygien) Niketas
Akominatos VI 8. KaXoyQaiag Bowbg Kinnamos
H 40, 18. [Bolte.]

Graphara s. Gaphara.
Tea<pp 1) ist eine Art der dixtj (s. d. Poll.

VT1I 41 ixaXovvxo at yga<pal xal dixai, ov (asvzoi
xal at Uxai yqarpai), und zwar die dixy br^oola
(Demosth. XVIII 210) im Gegensatze zur idia.

Lys. I 44. Isae. XI 32. 35. Mehrfach wird sie
auch schlechtweg der Sixt} als dem PrivatprozeB
entgegengestellt , Isae. XI 28. Isokr. XVIII 51.
Plat. Euthyphr. 4 a. Von dem Unterschiede
handelt Demosth. XXI 42f. Andererseits aber
schwankt der Begriff, indem Yielfach den y. andere
besondere Arten Cffentlicher Prozesse an die Seite
gestellt werden (so die ev&vvat [Xen,] resp. Athen,
3, 2. Demosth. XVIII 124, [Demosth.] XLVI 6,
<L-toyea<pat Lys. XVI 12. Demosth. XIX 209, diese
und ev&wai Demosth. XVIII 249, tpdaets [De-
mosth.] LVIII 6, diese mit ivfe&ig und ana-
ytoyat Demosth. XXXIX 14). hier und da jedoch
eine solche, insbesondere die sioayysMa xaxcboscog
oQtpavov, auch als y. bezeichnet wird (Isae. XI
28. 31. 35. [Demosth.] LVIII 32), ein Beweis
fur die mangelnde Scharfe dieser Begriffe im
griechischen Eechte. Es findet sich auch die
Bezeichnung yga<pal tdiat in einem Gesetze bei
Demosth. XXI 47 und yga<pai Stjfiidotai XXIV 6,
und man ist versucht, danach zwei Klassen zu
unterscheiden, je nachdem das Verbrechen un-
mittelbar den einzelnen und nur mittelbar den
Staat (Kriminalverbrechen) oder unmittelbar den
Staat und nur mittelbar den einzelnen schadigt
(Staatsverbrechen). Indessen ist es fraglich, ob
dieser Unterschied durchgedrungen ist, jedenfalls
darf der Versuch von Brewer Wien. Stud. XXLT
264f. XXDI 37f., alle y. (im engeren Sinne) als

iStat (privatvertretene) den eloayysXiai und tzqo-

ftolai als flffentlich vertretenen (fyftoatai) gegen-
uberzustellen, als mifllungen gelten. Denn weder
lafit sich die umfassendere Bedeutung der y. noch
die Offentliche Vertretnng der doayycUai hin-
reichend sicherstellen. Der letzteren widerspricht
die starke Betonung der RoUe des Klagers selbst
in einem so einfachen Falle wie [Demosth.] XLVII
42 mit IxiXsvBr sloayykXlsw , dnoSofigym^ Uyov

i»ay Graphon Gratiana 1830
Ixaxigq},' 0m>e%(bQi}<fa Sate . . . JtgoaTt^&^vai.
Mehr noch die Befugnis des Anklagers, die Sache
fallen zu lassen, Din. I 94. Lys. XXX 34. [De-
mosth.] LVILT 32, die im letzteren Falle bei einer
sioayyeXfa xaxaooetug oQtpavov angesichts des Ge-
setzes bei [Demosth.] XLILT 75 in der Tat wunder
nimmt. Ebenso die Freigabe der Anklage in dem
Gesetze des Timokrates, Demosth. XXIV 63. Der
Hauptunterschied zwischen y. und dixy ist der,

dafi in den ersteren jeder im Besitze der Ehren- 10
rechte befindliche Athener zur Erhebung der
Elage berechtigt war, Poll. VIII 41. Die Formel
lautet bei Demosth. XXI 47 ygayie&ca stgo? tovg
ftsofiodhag 6 f$ovX6[*evo$ 'A-d-tjvaioiv otg Eg~eaxtv.

Darum werden die Mordprozesse , bei denen aus
religiosenGriinden das Klagerecht anf die dvsyjwz^g
beschrankt war, CIA I 61 dixai benannt. Ferner
fiel in den y. die BuBe des Verurteilten an den
Staat, Demosth. XXI 47. XXIV 138; Ep. 3 p. 1481,
wobei nur die y. aSixwg etgy^rat &g ixoi%6v 20
{Demosth.] LIX 66, fiovXevoecog und ipsvSeyyQa<pijg

«ine Ausnahme zu bilden scheinen. Endlich ver-
fallt bei den y, der Klager, der nicht den funften
Teil der Stimmen erhalt oder die Klage vor der
Entscheidung fallen lafit, in eine Bufie von 1000
Drachmen an den Staat, Demosth. XXI 47. XXIV 7.

XXII 21 und durfte kunftig die gleiche Klageart
nicht mehr anstellen, Harpocr. s. idv zig. Demosth.
XXI 103.

2) Die Klagschrift, auch bei den dt'xat De- 30
mosth. XXVII 12. Dion. Hal. Dein. 3. Arist.
Pol. VI 1331 b. Athen. IX 407c. Dittenberger
Syll.2 512, 20 aus Kalymna. [Thalheim.]

Graphon {rQaymv), Ortliehkeit (xcoqiov) auf
der Insel Thera (s. d.), IG XII 3 nr. 345, 3.

[Burchner.]
Grapso, Donaukastell in Moesia inferior, Pro-

-cop. de aedif. 307, 46 rgayto. [Patsch.]
Graptus, mit vollem Namen wahrscheinlich

Ti. Iulius Graptus, Freigelassener des Kaisers 40
Tiberius, blieb bis ins hohe Alter hinein am
Kaiserhof. Unter Nero brachte er es durch Ver-
leumdung dazu, daB (Faustus) Cornelius Sulla
(Felix), der Consul des J. 52, gegen den Nero
schon von friiher her Argwohn hegte, nach Massilia
verbannt wurde, im J. 58 (vor dem 19 Mai,
s. Groag o. Bd. IV S. 1522), Tac. ann. XIII 47.
Wahrscheinlich sein Name ist auf einer in Rom
an der Via Portuensis gefnndenen Bleirohre zu
lesen: Graptus Augfusti) l(ibertus) , CIL XV 50
7466. Der Name seines Sohnes findet sich auf
der Marmortafel mit dem Kalender von Antium,
GIL X 6638 C HE 1 = CIL 12 p. 247: Ti.
Iviius Grapti f. Nata[lis]. [Stein.]

Gras (rgdg), Sohn des Echelas, Enkel des
Penthilos, Urenkel des Orestes, Fuhrer der Kolonie
nach derAiolis, nachdem sein GroBvater bereits
Lesbos besiedelt hatte, Pans. II 2, 1 ; s. den Art.^ rai - [Hiller v. Gaertringen.l

Grasos (Nicand. ther. 669) s. den Art. Kr a- 60
sos Nr

- 1- [Burchner.]
GraBsatores sind Wegelagerer, welche das

gleiche Ziel wie Rauber, insbesondere StraBen-
rauber, haben (Cic. de fat. 34, if. Paull. rec. sent.
V 3, 4), aber die mit Strafe bedrohte Handlung
der g., die grassatura, grassatio, ist doch nicht
gleichbedeutend mit Raub (so Feuerbach) oder
StraBenraub (so Mommsen). Die grassatura

war als Vorbereitungshandlung fur Raub, Raub-
mord, StraBenraub mit der gleichen Strafe wie
diese Verbrechen bedroht, auch wenn im einzelnen
Falle kein Raub usw. nachweisbar war : Grassa-
tores, qui praedcte causa id faciunt prommi la-
tronibus habentur. et si eum ferro adgredi et
spoliate instituerunt , capite puniurttiw utique
si saepius atque in itineribus hoc admiserunt.
ceteri in metallum dantur vel in insulas rele-
gantur (Dig. XL VIII 19, 28, 10). Nach Dig.
XLVIII 8, 1 pr. wird als g. schon derjenige be-
straft quzve hominis oecidmdi furtive faeiendi
causa cum tdo ambulaverit. Das rOmische Recht
wandte hier den Satz an : dolus pro facto acei-
pitur; in malefieiis voluntas spectatur, non exi-
tus (Dig. XLVIII 8, 7 und 14). Die Begehung
eines Raubes erscheint hiernach nur als mate-
rielle Konsumtion des Verbrechens, ohne zum ge-
setzlichen Tatbestand zu gehfiren. Schon Augu-
stus hatte das aus den Biirgerkriegen stammende
Unwesen der Wegelagerer bekampft; auch Ti-
berius hatte Veranlassung , energisch dagegen
einzuschreiten (Suet. Aug. 32; Tib. 37). Die
Strafe war in den schwersten Fallen Todesstrafe,
sonst Zwangsarbeit oder Verbannung (s. o.). Li-
teratur: A. Feuerbach Lehrbuch des peinlichen
RechtsW (1847) §353. W. Rein Kriminalrecht
der Romer (1844) 424ff. Th. Mommsen Rem.
Strafrecht (1899) 629, 4. [Kleinfeller.]

Grassatnra s. Grassator.
Grasse (der Name zweifelhaft, die Hand-

schriften schwanken zwischen rgaooriv, Pgatotjv,
rgdoxyv, der Ausschreiber des Prokop Theophanes
p. 191, 1 9 de Boor hat XQdarjv oder Xgdaiv), Lust-
schlofi der vandalischen Konige, 350 Stadien von
Karthago in der Richtung nach Hadrumetum zu
gelegen, Procop. Vand. I 17, 8; muB ungefahr
in der Gegend des von Ptolemaios (IV 3, 9
[2 p. 621, 7 Mailer]) erwahnten Aphrodisium ge-
legen haben, s. o. Aphrodision Nr. 7 fBd. I
S. 2728]. [Dessau.]

Grata, Tochter des Kaisers Valentinians I.

und seiner zweiten Gattin Iustina, blieb unver-
mahlt. Sie uberlebte ihren Bruder Valentinian II.,

der 392 starb. Socrat. IV 31. Ambros. de obit.
Valent. 36ff.; epist. 53, 5 = Migne L. 16, 1370.
W6- [Seeck.]

Gratia s. o. Bd. IV S. 1316.
Gratiae s. Charites.
Gratiana. 1) Donaukastell in Moesia inferior

(Not. dign. or. XXXLX 27: Miliies primi Gra~
tianemes, Gratiana, vgl. See ck Herm. XI 75, 1).
Wohl identisch mit dem von Procop. de aedif.

308, 26 nachst Carsum verzeichneten rgaxtard.
Jirecek Das christliche Element in der topo-
graphischen Nomenklatur der Balkanlander 72
und Die Romanen in den Stadten Dalmatiens
wahrend des MittelalteTs I 15.

2) Befestigter Ort an der Donau in Moesia
superior Ostlich von Viminacium (Not. dign.
or. XLI 26 Atmlittm Gratianense, Gratiana;
Hierocl. 657, 4 reaTiavd) r

wird im J. 534 n. Chr.
von den Goten im Gepidenkriege bedrangt (Pro-
cop. de bell. Goth. I 3, 15). Kanitz Romische
Studien in Serbien 66. Jirefiek Das christliche
Element in der topographischen Nomenklatur der
Balkanlander 72. [Patsch.]

8) GTataana(?), Ort mit Bischof (Gratianm-



sis) in der Provincia Byzacena, Victor Tit. II 23,

101. [Dessau.]

Gratianensis, Vir illustris in Gallien, Tisch-

genosse des Kaisers Maiorianus im J. 461, Apoll.

Sid. epist. I 11, 10. 13. [Seeck.]

Gratianopolis. 1) s. Cularo.
2) Afrikanische Stadt (Provinz Mauietania

Caesariensis) , von der BischtSfe imJ. 411 (coll.

Carth. I 135, bei Man si Act. cone. IV 119) und
im J. 484 (in Halms Victor Vitensis p. 69,10
Maur. Caes, nr. 81: Gratianopolitanus) erwahnt
werden. [Dessau.]

Oratianus. 1) L. Turranius G. , Corrector

Achaiae unter Diocletian (CIL III 6103), Praefectus
urbis Romae 290—291 (Mommsen Chron. min.
I 66. CIL VI 1128 cum addit.). Erwahnt CIL
VI 32120.

2} Vater der Kaiser Valentinian und Valens
(Dessau 758. Ammian. XXX 7, 1. 2. Vict. ep.

45, 2. Symmach. or. I 3. Auson. grat. act. 8, 39). 20 nus non mode voluniate sed etiam exereiiio fuit.

Ammian. XXVII 6, 4—16. Zosim. IV 12, 2„
Hieron. chron. 2383. Auson. vers, pasch. EX 26.

Symmach. or. 1 3. Ill 3^5). Gattin und Schwieger-
mutter sollen dies dem Kaiser angeraten habert
(Vict. ep. 45, 4), well diesei kurz vorher eina
schwere Krankheit durchgemacht hatte und martr

fur den westlichen Beichsteil Usurpationen furch-
tete, falls er ohne Hinterlassung eines anerkannten
Herrschers starb (Ammian. a. O. Zosim. a. O.).

Charakterschilderungen. Vict. ep. 47r
4—6: fuit autem Qratianus Uteris hand medio-
criter institutm: carmen facere, ornate loqui,.

explicare controversias rhetorum mare; nihil
aliud die noetuque agere quam spiculis meditari
swmmaeque voluptatis divinaeque artis credere

ferire destinata. parens cibi somnique et vini'

ac libidinis victor, cunctisque fuisset plenus-
bonis, si ad eognoseendam reipublicae gerendae
scientiam animum intendisset, a qua prope alie-

Aus niederem Stande bei Cibalae geboren, bekam
er schon als Enabe den Beinamen Funarius, weil

fiinf Soldaten ein Tau, das er trug, ihm nicht zu
entreiBen vermochten (Ammian. XXX 7, 2. Vict,

ep. 45, 2). Er diente als Protector domesticus
in Salona (Ammian. XXX 7, 3. CLL III 12 900),

also wahrscheinlich am Hofe Diocletians nach
dessen Abdankung, d. h. zwischen 305 und 316,

Um 321 , als ihm sein alterer Sohn geboren

nam dum exercitum neglegeret et paucos ear

Alanis, quos ingenti auro ad se tramtulerat,

anteferret veteri ac Romano militi adeoque bar-
barorum comitatu ac prope amicitia eaperetur,.

ut nonnumquam eodem habitu iter faeeret, odia
contra se militum excitavit Rufrn. h. e. XT 13:
is pietate et religione omnes paene, qui ante
fuerant prineipes, superabat. usu armorum stre-

nuus, velox corpore et ingenio bonus erat, sed
wurde, war er Tribunus in Illyricum und wurde 30 iuvenili exultatione plus fere laetus quam suf-
dann Comes Africae (Ammian. XXX 7, 3. Symmach.
or. I 1). Da er in diesem Amt in Verdacht kam,
Geldunterschlagen oder die Untertanengeplundert
zu haben, wurde er abgesetzt, aber nach einiger

Zeit zum Comes Brittanniarum ernannt. Nach-
dem er sich in das Privatleben zuriickgezogen

hatte, bewirtete er 350 oder 351 in seinem Hause
den Usurpator Magnentius und wurde dafur von
Kaiser Constantius mit Konfiskation bestraft

fieiebat, et plus vereeundus quam rei publieae
intererat, Ammian. XXXI 10, 18: praedarae in-

dolis adulescens, facundus et moderaiits et belli-

cosus et elemens, ad aemulationem leetorum pro-
grediens principum , dum etiam turn lanugo-

gents inserperet speeiosa, ni vergens in ludi-
briosos actus natura laxantibus proximis semet
ad vana studia Caesaris Gommodi converti$setT
lieet hie incruentus, 19: intra saepta, quae

(Ammian. XXX 7, 3). Als seine Sfthne zu Kaisern 40 appellant vivaria, sagittarum pulsibus erebris-

erhoben waren, beschloB der Senat von Konstan-
tinopel, ihm eine Statue errichten zu lassen

(Themist or. VI 81 d); eine andere wurde ihm
in Cirta gesetzt (Dessau 758).

3) Flavius G., rOmischer Kaiser 367—383,
Enkel des Vorhergehenden, Sohn Valentinians I.

Seine Mutter nennt das Chron. Pasch. 369. 378
Marina, Socrat. IV 31, 10 Severa; aber was dieser

von ihr erzahlt, ist nachweislich romanhafte Er-

dentatas conficiem bestias , ineidentia multa
parvi ducebat et seria. XXVII 6, 15 : quern ocu-
lorum fkigrantior lux eommendabat vultusque et

reliqui corporis iucundissimus nitor et egregia-

pectoris indoles, quae imperatorem imptesset
cum veterum leetissimis eonparandum, si per
fata proximosque licuisset, qui viriutem eius
etiam turn instabilem obnubilaruni actibus pra-

Ambros. de ob. Valent. 74 = Migne L 16,.

findung. Die Nachricht des Chron. Pasch, verdient 50 1380: fuit enim et ipse fidelis in domino, pins— „ 1.. /ii„.,v™ „i„ t-_j;.._ „ ;_. _„•_._ atque mansueius, puro corde; fuit etiam castus
corpore, qui praeter coniugium nescierit feminae
alterius consuetudinem. Er war von christlicher

Gesinnung (Auson. grat. act. 9, 43. Ambros. ep. 1),

die er auch selbst in einem an Ambrosias ge-

richteten Briefe ausspricht (Migne L 16, 875).

Er betete taglich (Anson, grat. act. 14, 63) und
beschaftigte sich so eingehend mit der Dogmatik,
daB er selbst fiber das Verhaltnis von Vater und

umsomehr Glauben, als Arcadius eine seiner

TOchter Marina taufte (o. Bd. VI S. 917), dieser

Name also im Kaiserhause heimisch war. G.

wurde zu Sirmium (Vict. ep. 47, 1) im J. 359
geboren (Hieron. chron. 2375; vgl. Socrat. V 11,9.
Sozom. VTI 13, 9. Vict. ep. 47, 7, wo vixit annos
XXIV statt XXIX zu schreiben ist) , nach der
Chronik des Hydatius am 18. April, nach dem
Chron. Pasch. am 23. Mai (Mommsen Chron.
min. I 239). Im J. 366 bekleidete er als nobilis- 6
simus puer zum erstenmal das Consulat (Ammian.
XXVI 9, 1. XXVH 2, 1. Symmach. or. Ill 2),
dem. nach seiner Thronbesteigung noch vier
andere Consulate (371. 374. 377. 380) folgten.
(Mommsen HI 523). Am 24. August 367
(Mommsen 1 241. Socrat IV 11, 3. Vict ep. 47,
1) vnrde er zu Amiens auf Antrag seines Vaters
mm: Augustus ausgerufen (Mommsen a. O.

60 Sohn als Lehrer auftreten konnte (Ambros. de
spir. sanct. I 1, 19 = Migne L 16, 709). Auf
seine Veranlassung widmete ihm Ambrosias die

Schriften de fide und de spiriiu sancto, und die
erstere veranlaBte ihn, eine Kirche Mailands, die
er vorher zn Gunsten der Arianer sequestriert

hatte, dem orthodoxen Kultus zuruckzugeben
(Ambr. de spir. sanct. I 1, 19—21). Den Dona-
tisten in Afrika trat er entgegen (Cod. Theod.

XVI 6, 2) und erteilte dem heidnisehen Vikar
FLavianus, der ihnen Duldung gewahrt hatte,

einen scharfen Verweis (Cod. Theod. XVI 5, 4;

vgl. Seeck Symmach, p. CXIV). 0ber sein Vor-

gehen gegen das Heidentum soil unter dem J. 382
gehandelt werden. Frugalitat und Keuschheit

<Auson. grat act. 14, 66); Freigiebigkeit, nament-

lich gegen die Soldaten (Auson. grat. act. 2, 7.

8, 40. 15, 71. 17, 77); Freude an kdrperlichen

tTbungen, vor allem am PfeilschieSen (Auson.

grat act. 14, 64. 65) ; Beschaftigung mit Rhe-

torik (Auson. grat. act. 15, 68. Symmach. ep. X
2, 5). Seinen Stil kennen wir aus dem Brief an

Ambrosius, der eigenhandig geschrieben war
{Ambr. ep. 1, 3), und aus dem an Ausonius (grat.

act 4, 17. 9, 43. 11, 53).

368. Der neunjahrige Knabe begleitete seinen

Vater bei einem siegreichen Feldzuge gegen die

Alamannen (Ammian. XXVH 10, 6. 10. Auson.

Mos. 422. Symmach. or. Ill 3. 7. 10). Der
Dichter Ausonius scheint sich damals noch nicht

in seiner Umgebung befunden zu haben. Denn er

•spricht zwar davon, dafi er das Hoilager des

Kaisers auf seinen Ziigen begleitet habe (Gryph.

praef. [XXVI 1] Bissul. 4, 4; epist. IV 81), aber

so geschwatzig er fiber seine personlichen Verhalt-

nisse ist, deutet er doch niemals an, daB er Zeuge
bedeutender Kriegstaten gewesen sei. Doch scheint

•er gleich nach Beendigung des Feldzuges an den
Hof berufen zu sein. Denn schon Anfang 369 spielt

Symmachus darauf an, daB G. von einem be-

ruhmten Schriftsteller unterrichtet werde (or. IH
7), und Ausonius sagt, er habe um diese Zeit

sein Tirocinium bei Hofe durchgemacht (Symmach.
ep. I 32, 4), Er unterrichtete G. zuerst in der

Grammatik, dann auch in der Ehetorik (Auson.

ad lect 26; vgl. ep. IV 1; grat. act. 2, 7. 5, 22.

24. 7, 30. 8, 39. 40. 10, 49. 18, 83 ;
protrept 82

und sonst), und wurde dafur spater zum Comes,
dann noch bei Lebzeiten Valentinians zum Quae-
stor ernannt (Auson. ad lect. 35; grat. act. 2, 11.

18, 83; protrept 90; ep. 18, 3).

369 den 25. Februar hielt Symmachus seinen

Panegyricus auf Gratian (or. Ill; vgl. Seeck
Symmachus p. XLVI).

374. Die zwolfjahrige Constantia, nachgebo-
renc Tochter des Kaisers Constantius II. (o. Bd. IV
S. 959), wurde aus dem Orient nach Gallien be-

rufen, um mit G. vcrmahlt zu werden (Ammian.
XXIX 6, 7. 8; vgl. XXI 15, 6. Auson. grat. act.

11, 53. Themist. or. XIII 167c. 168a). Sie gebar
ihm vor 379 einen Sohn (August, de civ. dei V 25).

375. Wahrend G. in Trier zuriickblieb, zog
sein Vater gegen die Quaden an die Donau
<Ammian. XXX 10,1. Zosim. IV 19, 1) und
starb in Brigetio am 17. November (Mommsen
Chron. min. I 242. Socrat. IV 31, 6. Ammian.
XXX 5, 15. 6, 6). Damit gewann der sechzehn-
jahrige G. die selbstandige Herrschaft uber den
westlichen Reichsteil. Doch wurde ohne sein

Wissen schon am 22. November sein Halbbruder,
der vierjahrige Valentinian H. , in Acincum von
den Soldaten zum Augustus ausgerufen (Momm-
sen a. O. Socrat IV 31, 7. Ammian. XXX 10, 5.

Rufin. hist. eccl. XI 12. Zosim. IV 19, 1). Doch
zOgerte G. nicht, ihn anmerfeennen (Auson. grat.

act % 7. Oros. VII 32, 15). Um diese Zeit wurde
Theodosins, der Vater des spateren Kaisers, in

Karthago hingerichtet (Hieron. chron. 2391. Oros.

VII 33, 7. Ambros. de ob. Theod. 53 = Migne
L 16, 1404), wahrscheinlich noch auf Befehl des

Valentinian.

376 am 1. Januar wurde eine Proklamation,

die das Programm der neuen Eegierung enthielt,

im Senat von Bom vorgelesen und von ihm mit
groBem Jubel begrufit Jedenfalls war sie von
Ausonius ausgearbeitet, der als Quaestor berufen

10 war, die kaiserlichen Erlasse zu stilisieren (Sym-
mach. ep. I 13). Sie verkiindete, daB G. nicht,

wie sein Vater getan hatte, den Senat herunter-

zudriicken, sondern ihm Ehre und EinfiuB zu

gewahren beabsiclitige (Symmach. or. V 3. IV
5. 6. 9). Der Lehrer, dem der Jiingling zu ge-

horchen gewohnt war, gewann jetzt auch auf
politischem Gebiete den beherrschenden EinfluB

uber ihn (Themist. or. XIII 174a; vgl. 171 d.

173 a), was sich schon darin aussprach, daB die

20Ernennung seines Sohnes Hesperius zum Pro-

consul Africae eine der ersten Eegierungshand-
lungen des Kaisers war. Denn jener ist schon
am 10. Marz 376 in diesem Amte nachweisbar
(Cod. Theod. XV 7, 3). Der Vater des Ausonius

wurde durch die Titularwurde eines praefectus

praetorio per Illyricum geehrt (Auson. epic, in

patr. 52), sein Schwiegersohn Thalassius erst zum
Vicarius Macedoniae, dann zum Proconsul Afri-

cae ernannt (Seeck Symmachus p. LXXVHI),
30 Magnus Arborius , der Sohn seiner Schwester

(s. o. Bd. II S. 420), und die Gatten ihrer Tochter

und ihrer GroBtochter gleichfalls zu hohen A\m-

tern befordert (Auson. epic, in patr. 49), so daB
die Familie des Dichters in den folgenden Jahren
die Verwaltung des westlichen Reichsteils voTlig

beherrschte. Auch wurde die Besoldung der

stadtischen Lehrer Galliens, aus deren Mitte

Ausonius hervorgegangen war, am 23. Mai neu
geregelt (Cod. theod. XIII 3, 11). Vor allem

40 aber zeigte sich seine Einwirkung darin, was er

selbst (grat. act. 1, 3) mit den Worten ausdruckt:

palatium, cum terribile aceeperis, amabile prae-

stitisti; d. h. die neue Eegierung bezeichnete

eine bewuBte Beaktion gegen die vorhergehende

;

war Valentinian durch harte Grausamkeit ver-

hafit gewesen, so strebte sein Sohn unter Leitung

des Ausonius danach, sich durch Milde popular

zu machen (Auson. grat act. 15, 71. 16, 72,

Symmach. or. IV 15). Sogleich wurden alle

50 Steuerschulden erlassen und die Register, in denen
sie verzeich.net waren, in den Stadten des west-

lichen Eeichsteils auf offenem Markte verbrannt

(Auson. grat act. 16, 73. 74. Themist or. Xin
175 c) und bald darauf verboten, bei Eintreibung

von Steuernickstanden die Folter anzuwenden
(Cod. Theod. LX 35, 2). Die Verbannten wurden
amnestiert, die Untersuchungsgefangenen befreit,

den Erben derjenigen, welche Valentinian hatte

hinrichten lassen, die konfiszierten VermOgen
60 zuruckgegeben (Themist or. XHI 171 c. 174 b.

175 a. 179a—c. Ambros. de ob. Theod. 52 = Migne
L 16, 1403). Den Prafekten von Gallien, Masi-

minus, der als Anstifter und schlimmstes Werk-
zeug der Grausamkeiten Valentinians gait (Am-
mian. XXVTH 1. Symxnach. ep. X 2, 3; or. IV
13. 14), lieB G. aus Piet&t gegen seinen Vater
noch bis in den Fruhling 376 im Amte , verbot

ibm aber, Dcnuntiationen von Sklaven undFrei-



gelassenen gegen ihre Herren anzunehraen {Cod.
Theod. IX 6, 1. 2; vgL 19, 4. Symmach. or. IV
10). Auch trat er durch ein Edikt der Furcht
Tor neuen Hochverratsprozessen entgegen (Auson.
grat. act. 15, 71) Aber da Maximums dem jungen
Kaiser gegentiber die Autoritat des alten und
erfahrenen Beamten gar zu stark betonte, wurde
er entlassen (Symmach. or. IV 10—12) und schon
vor dem 23. Mai 376 durch Claudius Antonius er-
setzt (Cod. Theod. XIII 3, 11 ; vgl. o. Bd. I S. 2584)

P/
d
?
rch Sewann der Senat den Mut, den gefallenen

Machthaber durch eine Gesandtschaft beim Kaiser
anzuklagen, was seine Hinrichtung zur Folge hatte
(Symmach. or. IV 12 ; ep. X 2, 3. Ammian. XXVHI
1, 57). Wieder wurde eine Proklamation an den
Senat gerichtet und Symmachus, der mit Auso-
nius Freundschaft geschlossen hatte und einen
lebhaften Briefwechsel mit ihm unterhielt {Sym-
mach. ep. I 13—43), mit ihrer Vorlesung beauf-
tragt (ebd. X 2, 1). Auch seine Familie wurde
hochgeehrt, sein Verwandter Virius Nicomachus
Flavianus zum Vicarius Africae ernannt (Seeck
Symmachus p. CXIV), seinem Vater auf Petition
des Senats das Consulat fur 377 verliehen, dessen
Antritt freilich durch seinen Tod verhmdert wurde
(a. 0. p. XLHI), Der Kaiser sorgte fur die Korn-
zufuhren Eoms und traf MaBregeln gegen die
Verschlechterung der Mtinze und die tTbervor-
teilung der Untertanen bei der Steuererhebung
(Symmach. ep. X 2, 4). Endlich besuchte G.
selbst die Hauptstadt des Reiches, vielleicht urn
dort am 24. August seine Decennalien zu feiern.
Denn der eQcozotog des Themistios (or. XIII) ist
in seiner Gegenwart (165 d) in Rom (177 d. 178b;
vgl. or. XV 191b) gehalten oder richtiger wohl
vor den Toren der Stadt, um G. bei seinem Ein-
zuge zu begriiBen, da von diesem als von etwas
Zukunftigem gesprochen wird (179b). Der Phi-
losoph war von Kaiser Valens, der, wie es scheint,
das Vorgehen seines Neffen etwas gar zu selb-
standig fand (Eunap, frg. 42 = FHG IV 31
Zosim. IV 24, 4), als Bote oder Unterhandler zu
G. nach Gallien geschickt worden (Themist. or.
XIII 163c. 165d. 168a. 171b. 175c. XV 198
a. b. XXXI 354 d) und von diesem wahrschein-
lich nach Bom mitgenommen (Themist. XXXI
354 d). Hier scheint G. eine Verfugung erlassen
zu haben, die den privilegierten Gerichtsstand der
Senatoren regelte, die Erhaltung von Roms alten
Denkmalern zu sichern versuchte und die Auf-
ftthrung neuer Prachtgebaude erleichtern sollte
(Cod. Theod. IX 1, 13. X 19, 8. XV 1, 19. Cod.
lust, in 24, 2; die Datierung unsicher). Uber
Mailand (Ammian. XXVIII 6, 30) reiste er dann
nach Gallien zuruck und ist am 17. September
wieder in Trier nachweisbar (Cod. Theod. IX
35, 2). Wahrscheinlich geschah es in seiner Ab-
wesenheit, aber kaum ohne seine Zustimmung,
daB der Stadtprafekt Furius Maecius Gracchus,
der am 1. Dezember 376 und am 4. Januar 377
im Amte nachweisbar ist (Cod. Theod. II 2, 1.
LX 35, 3), den Mithraskult in Rom unterdruckte
(Hieron. ep 107, 2 = Migne L. 22, 869. Prud.c Symmach. I 562).

•
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* ,%'}Bt bis zum 29- Marz in Trier nach-
wewbar (Cod. Theod. IX 35, 3. XIV 3, 15. VHI
&, 34. I 32, 3; unsicher datiert I 32, 2), am
28. Juli u» Mainz (Cod. Theod. I 16, 13), am

17. September wieder in Trier (Cod. Theod. XT
2,3). Das Westreich wurde von Hungersnot und
Pest heimgesucht (Ambr. in Luc. X 10 := Migne
L. 15, 1807). Da die Goten, welche Valens in
das Reich aufgenommen hatte, sich erhoben
(Mommsen Chron. min. I 242), sandte G. seinem
Oheim Hilfstruppen aus Pannonien und Gallien
(Ammian. XXXI 7, 3—5. 9, 1).

378. Nachdem schon im vorhergehenden Jahre-
10 Hespenus, der Sohn des Ausonius, vom Proconsul

Africae zum Praefectus praetorio Italiae befordert

TL <Cod. Theod. I 15, 8. Vin 5, 34), wurde-
jetzt der Vater zum Praefectus praetorio Gallia-
rum erhoben (Auson. grat act. 8, 40). Sein Vor-
ganger Antonius ist zuletzt am 12. Januar nach-
weisbar (Cod. Theod. IX 20, 1. XI 39, 7), er selbst
zuerst am 20. April (Cod. Theod. VIII 5, 35).
Seine Mutter Marina, von der sich Valentiniaii
hatte scheiden lassen, berief G. wieder an den

20 Hof (Chron. Pasch. 378), wo sie nicht ohne Ein-
fluB gewesen zu sein scheint (Ammian. XXVITT
1, 57).

Als die Lentiensischen Alamannen durch einen
ihrer Landsleute, der unter den Leibwachen des
Kaisers diente, die Nachricht erhielten, daB ein
Teil der gallischen Truppen dem Valens zu Hilfe
gezogen sei und G. selbst ihnen zu folgen ge-
denke (Ammian. XXXI 10, 3. 20), iiberschritten
sie im Februar den zugefrorenen Rhein, wurden

30 aber zuruckgeschlagen (Ammian. XXXI 10, 4).
Darauf sammelten sie ein Heer, das einige auf
40000, andere gar auf 70000 Mann schatzten,
und erneuerten damit den Angriff. G. lieB einige
der nach Pannonien vorausgeschickten Truppen
zurtickkehren, zog das gallische Heer zusammen
und stellte Nannienus und Mallobaudes an seine
Spitze. Diese schlugen die Alamannen bei 4r-
gentaria so grundUch, daB tiber 30000, darunter
der Konig Priarius, gefallen sein sollen und die-

40jenigen, welche sich durch Flucht in die Walder
retteten, nur auf 5000 geschatzt wurden (Ammian.
XXXI 10, 5-10. Vict. ep. 47, 2. Hieron. chron.
2393. Oros. VLT 33, 8). G. war unterdessen in
Trier gebheben, wo er bis zum 1. Juni nachweis-
bar ist (Cod. Theod. I 15, 9; vgl, VIII 5, 35).
Doch als er jetzt den Zug nach dem Osten an-
trat, beschloB er, unterwegs die Lentienser vollig
zu vernichten. Er brach daher in den Schwarz-
wald ein, lieB sich aber nach schwierigen und

50 verlustreichen Gebirgskampfen, in denen er per-
sonhch tapfer mittat, zu einem Vertrage bewegen,
nach dem die Alamannen ihm Rekruten stellten
(Ammian. XXXI 10, 11-18. Auson. grat act. 2, 8).
Dann zog er fiber Arbor Felix, Lauriacum, Bo-
nonia nach Sirmium (Amian. XXXI 10, 20. 11, 6*
vgl. Zosim. IV 24, 3), dann, obgleich er von
einem Wechselfieber heimgesucht wurde, nach
Castra Martis, wo ihm die Alanen ein Gefecht
Heferten (Ammian. XXXI 11, 6). Seinen Comes

60 domesticorum Richomeres sandte er mit einem
Brief an Valens voraus, worin er bat, die Schlacht
nicht zu ubereilen, sondern seine demnachst be-
vorstehende Ankunft abzuwarten (Ammian. XXXI
12, 4. 5). Doch eifersuchtig auf die Erfolge seines
jungen Neffen, beschloB Valens, die Goten als-
bald anzugreifen, um sich allein den Buhm des
Sieges zuschreiben zu konnen (Ammian XXXI
12, 1. 7; vgL Zosim. IV 24, 4). Er eriitt am

9. August bei Hadrianopolis eine schwere Nieder-
lage, die ihm selbst das Leben kostete (s. Valens).
Als Victor, der sich aus der Schlacht gerettet
hatte, dem G. die Nachricht iiberbrachte (Zosim.
IV 24, 3), muB dieser, der schon in die thrakische
Difizese eingeriickt war (Auson. grat. act 18, 82),

sogleich nach Sirmium zurttckgekehrt sein; denn
hier designierte er Ausonius zum Consuln fur das
folgende Jahr (Auson. grat. act. 9, 42). Offenbar

Xm 3, 12. XI 31, 7), wo ihm Ausonius beim
Niederlegen seines Consulats die Gratiarum actio

hieIt (Auson. grat. act. 18, 80).

380. Ein Sieg des Kaisers wurde in Kon-
stantinopel verkiindigt (Momm sen Chron. min.
I 243), wahrscheinlich uber die Alamannen (So-

crat. V 6, 2. Sozom. VLT 4 , 1. Die Vandalen
nennt lord. Get. 27, 141). Da Theodosius, durch
eine schwere Krankheit behindert, den Raubziigen

verzweifelte er daran, den Kampf gegen die sieg- 10 der Goten nicht entgegentreten konnte (lord.
..^vi^„ a^™ a*v^ a+ n„^„„ rti

—

^ ,™^ „_n+^ (^et> 27, 140; vgl. Socrat V 6, 3. Sozom. VII
4, 3. Zosim. IV 34, 4), zog G. aus Trier, wo er

bis zum 18. Marz nachweisbar ist (Cod. Theod.
XI 16, 12; vgl. VI 35, 9. Xm 5, 16. 9, 3), uber
Mailand (Cod. Theod. XV 7, 4. 5 vom 24. April)

und Aquileia (Cod. Theod. X 20, 10 vom 14. Mai,
VI 35, 10 vom 27. Juni) nach Sirmium (Cod.

Theod. VII 22, 11 vom 8. Sept) und schlofi mit
den Goten einen Vertrag, durch den er ihnen

reichen Goten selbst aufzunehmen, und wollte

sich mit der Verteidigung des westHchen Reichs-

teils gegen ihr weiteres Vordringen begniigen.

Einstweilen suchte er den Zorn Gottes, den Valens
nach seiner Meinung durch die Begiinstigung der
Arianer uber sich herauibeschworen hatte, dadurch
zu besanftigen, daB er alien orthodoxen Geist-

lichen, die durch jenen verbannt waren, die Ruck-
kehr gestattete (Theodor. hist. eccl. V 2). Zugleich
gewahrte er alien christlichen Sekten mit Aus- 20 Wohnsitze in Pannonien anwies und Korntribute
nahme der Eunomianer, Photinianer und Mani-
cliaer unbeschrankte Religionsfreiheit (Socrat. V
2, 1. Sozom. VII 1, 3), was er aber schon im
nachsten Jahre zuriicknahm (Cod. Theod. XVI 5, 5).

In seiner Not berief G. den Theodosius, der
sich 374 als Dux Moesiae im Kampfe gegen die

Sarmaten ausgezeichnet hatte (Ammian. XXIX
6, 15) und daher die Kriegsweise der Donaubar-
baren gut kennen muBte, aus Spanien an seinen
Hof (Vict. ep. 47, 3. Theodor. hist. eccl. V 5, 2. 30
Paeat paneg. XII 10). Vielleicht hatte ihn sein

Comes sacrarum largitionum Eucherius, der wahr-
scheinlich ein Oheim des Theodosius war (s. o.

Bd. VI S. 882), auf diesen aufmerksam gemacht
Kaum an der Donau eingetroffen , schlug der
jugendliche Feldherr die Sarmaten, welche die Be-
drangnis des Reiches zu einem Phmderzuge be-

nutzen wollten, mit geringen Streitkriiften uber
den Strom zuruck (Theodor. hist. eccl. V 5. 6.

bewilligte (lord. Get. 27, 141; vgl. Zosim, IV
33, 2).

381. G. scheint in Trier uberwintert zu haben
(Cod. Theod. VHI 5, 36 vom 27. Febr.); im Fruh-
ling zog er tiber Mailand (Cod. Theod. VI 22, 5.

26, 2 vom 29. Marz) nach Aquileia (Cod. Theod.
XV 10, 2 vom 22. April. XV 7, 8 vom 8. Mai)
und kehrte dann nach Trier aurtick (Cod. Theod.
IV 22, 2 vom 14. Okt).

382. G. zog tiber Mailand (Cod. Theod. VIH
4, 13 vom 3. Apr.), Brescia (Cod. Theod. XII
12, 9 vom 10. Mai) und Padua (Cod. Theod. XIV
18 vom 20. Juni) nach Viminacium an der Donau
(Cod. Theod. Xn 1, 89; vgl. I 10, 1 vom 5. Juli),

wahrscheinlich um hier einer neuen Bewegung
der Goten entgegenzutreten. Dann kehrte er

nach Mailand zuruck (Cod. Theod. I 6, 8 vom
22. Nov.), wo er den Winter zubrachte (Cod.

Theod. XI 13, 1 vom 19. Jan. 383). Hier diirfte

Themist. or. XIV 182 c. Pacat. a. O. Auson. grat. 40 der Bischof der Stadt, Ambrosius, grofien Ein-
act. 2, 7. 8) und rief dadurch bei G. die Uber-
zeugung hervor, daB er der geeignete Mann sei,

um dem Ostreiche den Frieden wiederzugeben.
379 am 19. Januar erhob G. in Sirmium den

Theodosius zum Augustus und ubergab ihm den
Reichsteil des Valens (Mommsen ChTon. min. I

243. II 14, % 60. Socrat. V 2, 3. Sozom. VII 2, 1.

4, 1. Vict. ep. 47, 3. Theodor. hist. eccl. V 6, 3.

Zosim. IV 24, 4). LTm diese Zeit wurden die

fluB tiber ihn gewonnen haben, und dem ist es

wohl zuzuschreiben , daB er um diese Zeit (Am-
bros. ep. 17, 10 = Migne L. 16, 963: ante bienwktm
ferme) den Titel des Pontifex maximus, den er

bis dahin noch gefiihrt hatte (Auson. grat. act.

7, 35), als erster Kaiser ablegte (Zosim. TV 36, 5)

und durch ein Reskript die Reste des offiziellen

Heidentums, die sich in Rom noch erhalten hatten,

zu unterdriicken suchte (Ambros. ep. 17, 5. 16).

Prafekturen von Gallien und Italien vereinigt 50 Er wies die staatlichen Leistungen , die bisher
und durch Ausonius und seinen Sohn kollegia-

lisch verwaltet, aber noch in demselben Jahre,
nachdem Ausonius eihen Nachfolger erhalten
hatte, wieder geteilt (Seeck Symmachus p. LXXX).
Der Kaiser blieb mindestens bis zum 24. Februar
in Sirmium (Cod. Theod. VI 30, 1), am 2. Juli
war er in Aquileia (Cod. Theod. VII 18, 2. XLTI
1, 11), am 30. Juli in Mailand (Cod. lust. VI
32, 4), wo er, wahrscheinlich durch Ambrosius

fur die Ausrichtung heidnischer Feiern bestimmt
gewesen waren, teils dem Fiskus, teils der Area
der Prafekten zu (Ambros. ep. 17, 3. 57, 2. Sym-
mach. rel. 3, 7); die Gehalte der Vestalinnen, der

Priester und ihrer Diener sollten kiinftig zur Er-

leichteruug der Transportleistungen dienen (Sym-
mach. rel. 3, 15. Ambros. ep. 18, 3. 12. 13), das

unbewegliche Eigentum, das ihnen durch Testa-

mente vermacht wurde, an den Fiskus fallen (Sym-
beeinfluBt, am 3. August ein Gesetz gab, durch 60 mach. rel. 3, 13. Ambros. ep. 18, 16); ihre Be-
das er die Toleranz der KetzeTeien , die er kurz
vorher selbst verfugt hatte, wieder aufhob (Cod.
Theod. XVI 5, 5). Dann zog er, da die Ala-
mannen in Gallien Raubzuge machten (Socrat.
V 6, 1. Sozom. VTI 4, 1), uber Vicus Augusti
(Aoste, s. o. Bd. H S. 2370), wo er am 10. August
nachweisbar ist (Cod. Theod. XII 13, 4), nach
Trier (Auson. grat act. 7, 34. 18, 82. Cod. Theod.

freiung von den Munera wurde aufgehoben (Sym-
mach. rel. 3, 11. Ambros. ep. 17, 4. 14. 18, 11);

endlich wurde der Befehl gegeben, den Altar der

Victoria, der bis dahin im Senatslokal gestanden
hatte, zu entfernen (Symmach. rel. 3, 3. Ambros.
ep. 17, 9. 14. 18, 1. 7. 10. 31). Die Majoritat des
Senats schickte eine Gesandtschaft unter Funning
des Symmachus an den Kaiser ab, um ihn zur
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Zurttcknahme dieser Verfugungen zu bewegen.
Doch der Papst Damasus fibersandte eine Er-
klarung der christlichen Senatoren an Ambrosius,
die dieser dera G. zugehen lieB , mid es so er-

wirkte, daB die Gesandten gar nicht vorgelassen
warden (Ambros. ep. 17, 10. Symmach. rel. 3,
1. 20).

383. Es traten Ereignisse ein, welche die
Heiden als Strafe der Gstter betrachteten (Sym-
mach. rel. 3, 15—17; ep. II 7, 3. Ambros. ep.

18, 3. 19—21}. In den meisten Provinzen (Sym-
mach. rel. 3, 15; ep. II 6, 2. 52, 1), vor allem
in Africa {Symmach. ep. IV 74, 2) und Agypten
(Ambros. ep. 18, 19), deren Korn die Hauptstadte
zu ernahren pflegte, gab es vollstandige MiB-
ernten, und wenn anch die Poebene, Gallien und
Pannonien gliicklicher waren (Ambros. ep. 18,
21), so reichten ihre Ertrage doch nicht aus, um
eine furchtbare Hungersnot abzuwehren. In Rom
griff man zu dem verzweifelten Mittel, alle
Fremden auszuweisen (Ambros. de off. niin. Ill
7, 45. 49. Symmach. ep. II 7. 3. Animian. XIV
6, 19. Themist. or. XVIII 222a. Liban. or. XI
174). In Ratien fielen die Juthmigen ein (Am-
bros. ep. 18, 21. 24, 8). Constantia, die Frau des
Kaisers, starb und wurde am 12. September in
Konstantinopel beiges etzt (Momm sen Chron. min.
I 244) ;

ihr Kind scheint ihr schon im Tode vor-
angegangen zu sein, da Symmach. rel. 3, 19 an-
deutet, daB G. ohne Leibeserben blieb. Zwar
trauerte er ihr nicht lange nach, sondern ver-
mahlte sich gleich darauf mit Laeta (Zosim. V
39, 4). Doch noch in dem Glfick der Flitter-
wochen traf ihn selbst der Tod (Sozom. VII
13, 9. Socrat. V 11, 7. 8).

G. hatte sich im Anfang dieses Jahres in
Mailand aufgehalten (Cod. Theod. XI 13, 1 vom
19. Jan. V 1, 3. XII 1, 95. XIII 10, 8. IX 27,
5. XII 1, 99. 100; zuletzt den 2. Mai HI 1, 4);
vom 21.—28. Mai finden wir ihn in Padua (Cod
Theod. XVI 7, 3. IX 1, 14. U 19, 5), von wo er
fiber Verona (Cod. Theod. I 3, 1 vom 16. Juni)
nach Ratien zog, um die juthungischen Ala-
mannen abzuwehren (Socrat. V 11, 2. Sozom. VII
13, 1). Hier erhielt er die Naehricht, daB Ma-
ximus in Brittannien von den Truppen zum Kaiser
ausgerufen und dann gleich nach Gallien fiber-
gesetzt war (a. O. Sulp. Sev. chron. II 49 5;
vit. Mart. 20, 3. Oros. VII 34, 9. Vict. ep. 47, 7.
Zosim. IV 35, 3. 4. Rufin. hist. eccl. XI 14.
Pacat. paneg. XII 23. 38. Mommsen Chron.
min. I 461, 1183. 629. 646, 6. 9). G. cilte dem
Usurpator bis Paris entgegen (Mommsen I 461,
1183). Aber da er, selbst dem Sport des Bogen-
schieBens eifrig ergcben. eine Schar alanischer
Schfitzen ubermafiig bevorzugt hatte, ffihlten sich
die ubrigen Soldaten zuriickgesetzt und fielen von
ihm ab (Zosim. IV 35, 2—5. Vict. ep. 47, 7.
Ambros. in psalm. 61. 17. Hieron. ep. 60, 15
= Migne L. 14. 1173. 22, 599. Pacat. paneg. XII
23. 24). Mit einer kleinen Schar, die ihm treu
geblieben war, wollte er fiber die Alpen fliehen,
wurde aber am 25. August CMommsen I 297.
II 61) schon in Lyon durch den Verrat des Comes
Andragathiusgetctetfs.o.Bd. IS. 2132). Richter
Uas westromische Reich besonders unter den
Jawem Gratian, Valentinian II. und Maximus,
Berlin 1865.

4) Britannier, wurde von den britannischeu
Truppen 407 auf den Thron erhoben, aber schon
nach vier Monaten getotet, um Constantin m.
Platz zu machen, Olymp. frg. 12 = FHG IV 59
Zosim. VI 2, 1. 2. 3, 1. Oros. VII 40, 4.

zi *,
[Seeck.]

Gratiarum collis (Xaohcov k6<pos) wird von
Herod. IV 175 als Quelle des Cinypsflusses er-
wahnt, angeblich 200 Stadien von der Kfiste

lOentfernt, also nicht mit H. Barth Wanderungen
318 mit einem in der Nahe von Leptis Magna
gelegenen Hugel zu identifizieren. Vielleicht
denselben XaQhtov A6<pog hat KaUimachos (Schol
Pind. Pyth. V 32) erwahnt. Vgl. R. Neumann
Nordafrika nach Herodot 25. Cowper The Hill
of the Graces (London 1897). [Dessau.]

Gratich .

.

., zweifelhafter Beiname der rheini-
schen Matronen auf der Inschrift von Euskirchen
Brambach CIRh. 562 = CIL XIII 7971. Eben-

20 dort die Widmung Matronis Ratheihis (CIL XIII
7972). [Ihm .j

Gratidius, romisches Geschlecht aus Arpinum.
Der Name ist in der Untersuchung Schultens
fiber die Namen auf -idius nur ganz beilaufig
berucksichtigt (Klio II 192), weil er inschriftlich
aufierhalb Eoms sehr selten vorkommt.

1) Gratidius, wurde 666 = 88 nach der An-
nahme der Sulpicischen Rogation, die dem Marius
die Provinz Asien uberwies, von Marius als sein

30 Legat an den Consul Sulla geschickt, um dessen
Heer zu iibernehmen, und fiel der Wut der Sul-
lanischen Soldaten zum Opfer, als erster in dem
Bfirgerkriege (Val. Max. IX 7b, 1. Oros. V 19, 4.

Nur iiUaQxot im allgemeinen erwahnt Plut. Mar.
35; Sulla 8E. 9 Anf.). G. ist gewifi ein Ver-
wandter von Nr. 2 und somit von Marius selbst
gewesen.

2) M. Gratidius aus Arpinum, suchte dort
nach romischem Muster die geheime Abstimmung

40 einzuffihren, und fand dabei heftigen Widerstand
bei seinem eigenen Schwager M. Cicero, dem
Groflvater des Redners (Cic. de leg. Ill 36), wie
auch dessen Abneigung gegen die griechische
Bildung (Cic. de or. II 265) seiner eigenen Art
(doctus Graecis litteris Cic. Brut. 168) gerade
entgegengesetzt war. Er klagte den C. Flavius
Fimbria wegeti Erpressungen an (vgl. Fimbria),
ging dann als Praefect des mit ihm befreundeten
Redners M. Antonius in dessen Provinz Kilikien

50 und fand dort im Krieg mit den Seeraubern 652
= 102 seinen Tod (ebd.). Sein Sohn ist durch
Adoption in die ebenfalls aus Arpinum stammende
Familie der Marier gelangt und heifit daher M.
Marius Gratidiauus (Cic. de leg. Ill 36; Brut. 168).

3) M. Gratidius (Vorname Cic. Flacc. 49),
wohl ein Enkel von Nr. 2 (durch Nr. 1?) und
deshalb mit Cicero und seinem Bruder durch
amor fraie.rn.us verbtmden (Cic. ad Qu. fr. I

1, 10), war Legat des Q. Cicero in Asien 693
60 — 61 und in dec folgenden Jahren (Cic. a. O.).

[Munzer,]
4) M. Gratidius, arretischer Topfer der frtthe-

ren Kaiserzeit CIL IX. XV. Ihm Bonn. Jahrb
CII 126. [Oxd.]

5) Gratidia, Schwester tod Nr. 2, Gattin
des M. Tnllins Cicero und Grofimufcter des gleich-
namigen Redners (Cic. de leg. IH 36).

6) Gratidia, ist nach Porphyr. epid. 3, 7. 5

io*i irrannanus

43 ; sat. I 8, 23 der wahre Name der von Horaz
so heffcig angegriffenen Giftmischerin und Zauberin
Canidia (s. o. Bd. HI S. 1476 Nr. 3). [Mfinzer.]

Gratilianus s. Flavius (Nr. 98) und Nonius.
Gration {FQazicov), Gigant, nach Apollod. I

6, 2, 5 von Artemis getotet. Der sonst nicht

uberlieferte Name (auf der Berliner Schale des
Aristophanes und Erginos, Furtwangler2531,
heifit der Gegner der Artemis Gaion) gilt als

krarupt, Konjekturen wie Aigaion, Elation, Eury-
tion, Kration, Rhaion, Rhoition s. 0. Jahn Ann.
d. Inst. 1863, 252 und Wagner Apollod. bibl.

p. 16. [Weicker.]

Gratlssimus , Praepositus sacri cubiculi bei

Kaiser Leo I., baute in Konstantinopel die Kirche
des heiligen Cyriacus und wurde, nachdem er

sein Amt niedergelegt hatte, Monch in dem mit
ihr verbundenen Kloster, Theod. lect. I 17 =
Migne G. 86, 173. [Seeck.]

Gratos, kommandiert unter Herodes d. Gr.
die Sebastener; in den Wirren nach dem Tode
des Konigs halt er es mit den Romern, Joseph,
bell. Iud. II 52; ant. Iud. XVII 266; er rettet

Jericho vor der Verbrennung durch den Usur-
pator Simon und vernichtet diesen, Joseph, bell.

Iud. II 58; ant. Iud. XVII 275f. Bei Emmaus
rettet er eine romische Centurie vor dem Usur-
pator Athronges, und dann vernichtet er zwei
von dessen BTfidern, Joseph, bell. Iud. II 63f.

;

ant. Iud. XVII 282f. Mit den Romern zusammen
verteidigt er sich im Palast des Herodes in Jeru-
salem gegen die Aufstandischen , bis Varus zum
Entsatz kommt, Joseph, bell. Iud. II 74; ant.
Iud. XVII 294; vgl. Schiirer Gesch. des jud.

Volkes 13 420f. [Willrich.]

Grattia s. Baebius Nr. 48.

Grattius. 1) Anklager des Dichters Archias
692 = 62 (Cic. Arch. 8. 12 nach der besten
Lesart).

^ [Munzer.]

2) Grattius, Verfasser eines Lehrgedichtes fiber

die Jagd, lebte und schrieb zur Zeit des Augustus.
Wir wissen von ihm nur durch die Erwahnung
des Ovid im Kataloge der alteren Dichter seiner
Zeit ex Ponto IV 16, 31 eum Varius Gracchus-
que darent fera dicta tyrannis, Oallimaehi Pro-
culus molle teneret iter, Tityron antiquas fpas-
serque rediret ad herbas (so der gute Monacen-
sis

t
tytints antique et erat qui paseeret herbas

die interpolierten Hss.) aptaque venanti Grattius
(gratius Hss.) arma daret und durch das uns er-

haltene Fragment von etwa 540 Versen aus dem
ersten Buche seines Epos. Das uns allem be-
kannte Gentile ist mit Recht in der alten Hs.
des Fragmentes mit doppeltem t geschrieben, wo-
gegen die jungen Hss. Ovids nichts besagen (viel-

leicht verstanden es die Schreiber gar als Ad-
verbium)

; so, Grattius, ist uns dieser Geschlechts-
name in einer ganzen Anzahl von Inschriften aus
Rom (CIL VI 19117ff.) und den Provinzen iiber-
liefert, wohingegen der andere Name Gratius
nur ganz selten zu lesen ist (II 4970. 219 sicher
schlechte Orthographic IX 5920. XII 4123. 5865.
XTV 983; fiber die Schreibung des Dichteruamens
hat zuerst richtig geurteilt Bucheler Eh. Mus.
XXXV 1880, 407). Als erster hat Barth aus
v. 40 des Gedichtes at contra nostris inbeUia
Una Faliscis geschlossen , daB G. aus Falerii
stammte: viale haben den SchluB angezweifelt,
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aber mit der falschen Erklarung, nostris be-
zeichne den Dichter nur als Italiker (wie 137.
321, vgl. auch 540) im Gegensatze zu den gleich
genannten Spaniern. Besonnene Interpretation
muB diese Auffassung abweisen: die Wendung
at contra setzt die nostri Falisci in Gegensatz
zu den vorhergenannten Orten Cumae und Tiber-
tal, nicht zu den folgenden Saetabes. Ich bin
durchaus der Meinung, dafi G. ein Falisker war,

10 und kann hochstens die andere MOglichkeit noch
zugeben, daB namlich der Dichter in der reichen
fruchtbaren Gegend (Nissen Ital. Landesk. II
365. Hfilsen o. Bd. VI S. 1972) ein Landgut
erworben (so zuerst, freilich abweisend, Curcio
Riv. filoL XXVI 1898, 56). AuBer dieser einen
Stelle lesen wir persOnliche Anspielungen ira Ge-
dichte nicht. wo sie ja naturgemaB auch nur
vereinzelt eine Stelle hatten finden kOnnen; wir
merken aber, dafi der Dichter mit den Eigen-

20 tiimlichkeiten Italiens wohl bekannt ist: er er-

wahnt den Flachs von Cumae und Tuscien (35f.),

die langspitzigen JagdspieBe der Lucaner (120),
den Ginster von Altinum (130), die umbrischen
Hunde (171. 194), das Pe'ch von Vibo (41G).
schildert das Waldfest der Diana zu Aricia in
erster Person, wie einer der daran teilgenommen
(molimur, sistimus 483fi\), ja der SchluB des
Fragmentes (leider jetzt verstummelt) scheint ein
besonders warmes, allgemeineres Lob von Italien

30 enthalten zu haben, wobei jeder nattirlich an die
Einlage in Vergils Georgica (II 136ff.) erinnert
wird. Im Tone echten Romerstolzes klingt die
Deklamation fiber die luxuria aus, wo im Gegen-
satz zu lydischer und griechischer Cfppigkeit ge-
riihmt wird v. 321 : at qualis nostris

,
quam sim-

plex ntensa Camillis! qui tihi eultus erat post tot,

Serrane
, triumphos.' ergo Mi ex habitu virtu-

tisque indole priscae inposuere orbi Bamam
caput, actaque ab illis ad caelum virtus sum-

40 mosque tetendit konores. Schlfisse, wie sie Werns-
dorf u. a. gezogen haben, G. habe nur einen
Namen gehabt, sei also Sklave oder Freigelassener
gewesen, seine Kenntnis des Jagdwesens verrate,
daB er selbst aueeps oder venator eines Vor-
nehmen gewesen, braucht man heute nicht mehr
zu widerlegen. Ich bin im Gegenteile geneigt,
den Mann fur vornehm und unabhangig zu halten,
weil er es verschmaht hat, sein Werk irgend
einem der GroBen des Tages zu widmen. — AuBer

50 den uns zum Teil erhaltenen Cynegetica hat man
dem G. noch andere Gedichte zuweisen wollen:
den eingangs zitierten verderbten Ovidvers (ex

Ponto IV 16, 33) tityron antiquas passerqm
rediret ad herbas haben Madvig (Advers. crit.

II praef. II) und Bergk (Opusc. I 667) so zu-
recht renken wollen, daB G. als Verfasser von
Bueolica charakterisiert wurde (s. noch Ehwald
Bursians Jahresber. XLIH 141. 143. CIX 273),
das geht aber nicht ohne arge Gewalt : ich sehe

60 nicht ein, warum der Vers unbedingt auf G.
gehen soil, der mit v. 34 durchaus genugend
gekennzeichnet ist; es wird von einem uns un-
bekannten Bukoliker Passer die Rede sein (so

schon Riese Ovidius HI p. XXXI). Ebenso un-
zulassig ist der Versuch Sterns (Einleitung XX),
aus den Versen des Manilius (II 43—45) dem
G. ein Epos de aucopio zozuschreiben: ich halte
fiberhaupt die viel gebilligte Ansicht Scaligers



vjiaiiuus 104*
(zu Manil. p. 104), dafi die Worte des Manillas
bella ferarum . . . refert auf G. gehen , far ganz
falsch; bei Manilius, der diese ganze Einleitung
sicher aus griechischem Dichter entnommen hat,
werden nur Griechen genannt: Homer, Hesiod,
Theokrit, also geht v. 45 auf Nikander, nicht auf
Macer, und an G. ist ebensowenig zu denken,
sondern an einen griechischen Kynhegetiker.
Ganz ungliicklich und willktirlich ist endlich die
Hypothese Barths und van Vliets. Ovids Halieu- 10
tica seien ein Werk des G. — Also es bleibt dem
G. nur das uns iiberlieferte Fragment, dessen
540 Verse die grofiere Halfte des ersten Buches
der Cynegetiea gebildet haben, was die alte Hs.
ausdriicklich bezeugt, die den Titel gibt Gratti
cynegeticon lib. I, wie zuerst Pi thou aus dem
Thuaneus, dann Eiese (Anth. lat. 12 p. XXXV
2) richtig verstanden hat. Dafi wir nicht mehr
haben, hat nur die Verstummelimg unserer Hs.
verschuldet: das ganze Werk (etwa 4 Biicher20
wie bei dem freilich auch nicht ganz vollstandig
tlberlieferten Ps.-Oppian) scheint sich bis in die
Zeit der Merowinger erhalten zu haben. Was
Curcio (Riv. filol. XXVI 1898, 59) vorbringt
zum Beweise, dafi G. nicht mehr als ein Buch
geschrieben, ist nichtig. Ober die Entstehungs-
zeit des Gedichtes ist in letzter Zeit Offers ge-
handelt worden {Curcio Riv. filol. XXVI 1898,
55—69. C. Cessi Boll, filol. V 1898, 133—135.
Curcio vor seiner Ausgabe S. IX). Ais Termi- 30
mis ante queni steht fest die Abi'assung des oben
zitierten Ovidbriefes, genauer die Verbannung
Ovids (Ende 8 n. Chr.), da Ovid des G. Werk
noch zu Eom (cum vivis adnumerarer) kennen
gelernt hat; fiir die Begrenzung nach rtickwarts
sind zu beachten die Bekanntschaft (v. 174) mit
ilorinern und Britannern (also nach Caesars Zug
im J. 55), die Erwahnung des Sturzes der Konigs-
berrschaft in Agypten (v. 312ff.), die doch wohl
auf die Ereignisse des J. 30 geht. Nicht weiter40
fuhren uns die literarischen Beziehungen: zwar
glaube ich nicht, dafi Gratt. 348 Orcus . . . nigris
orbem circumsonat alis eine Nachahmung von
Hor. serin. II 1, 58 me . . . seu mors atris cir-

cumvolat alls ist (ediert etwa 30 v. Chr.), aber
die Imitation Vergils durch G. ist sicher: ganz
unbestreitbar ist die Nachbildung der Georgica
in Anlage (besonders Buch III) und einzelnen
Wendungen (zu sichtende Liste zuletzt bei Pier-
leoni Riv. filol. XXXIV 1906, 583—594); fur 50
Nachahmung der Aeneis freilich scheint mir aus
dem Stellenverzeichnis bei Curcio Ausg. S. Xff.

nkhts wirklich durchschlagend zu sein. Es bliebe
also ein Spielraum von etwa 30 v.—8 n. Chr.
Geburt, denn die zweite Ausgabe der Georgica
lasse ich lieber aufier Rechnung. — Das Werk be
handelt nach einer Einleitung (1—23, dazu jeden-
falls noch 61—74) die Jagdnetze und ihre Ver-
fertigung (24—60), verschiedene kleinere Jagd-
ferate (75—94), die Jagdspeere (95—149), die 60
agdhunde, ihre Auswahi Zucht und Pflege (150
—496), endlich die zur Jagd geeigneten Pferde
(496—Schlufi): was in den verlorenen Buchern
stand, lafit sich aus Ps.-Oppian einigermafien
erschliefien: Beschreibung der verschiedenen Arten
des jagdbaren Wildes und der mannigfachen
Weiten der Jagd selbst. Im Mittelpunkt des
Interesses stehen dem Dichter die von den Got-

tern geschenkten, aber von den Menschen durch
ihre ratio ausgebildeten artes (das Wort kehtt
etwa 20mal im Gedichte wieder): sein epikure-
ischer Standpunkt wird besonders v, 400 beleuch-
tet durch die Bezeichnung der religiGsen Ge-
brauche als metus solatia falsi. — Dafi G. nach
einem alexandrinischen Gedichte gearbeitet hat
(an direkte Beniitzung des Ps.-Xenophon glaube
ich ebensowenig wie Curcio Riv. filol. XXVI
1898, 69. EMeit. S. XXV), scheint mir sicher;
jedenfalls wird niemand des Ps.-Oppian Versiche-
rung I 20 rgrjxetav sjiioxelfiayfisv drapxdv, ttjv
fASQoiuov ovjtci? tiq hjg sTzdiijoEv dotSats fur bare
Miinze nehmen, ja ich mochte sogar aus dem Um-
stande, dafi G. im Prooemium sich nicht ruhmt,
als erster den Stoff lateinisch besungen zu haben,
vermuten, dafi schon irgend einer der alteren
lateinischen Neoteriker Cynegetica geschrieben.
Die gelehrte griechische Quelle des G. scheint
besonders deutlich durch in den ganz singularen
Angaben des Dichters iiber Derkylos den Arkader
als Erfinder der eigentlichen Jagdkunst (v. 95ff.)

statt des sonst daftir genannten Cheiron oder
Aristaios (man beachte die Form der Polemik
gegen andere Darstellungen mit stat fatna v. 100)
und iiber Hagnon , den Sohn des A stylos , der
zuerst den Glympischen Hund zum ftezdyov, zum
Vorstehhunde ausgebildet (213—252). Dafi der
Dichter seiner Vorlage nicht sklavisch gefolgt
ist, sondern sie frei uragearbeitet und namentlich
durch allerlei echt italische Ziige erweitert hat,
sahen wir schon oben. Uberbaupt pflegt man die
gestaltende Kunst, die dichterische Ader des G.
zu unterschatzen (so zuletzt Pierleoni Riv. filol

XXXIV 1906, 580—597), von den Neueren ist

eigentlich nur Stern (S. XXIIIf.) dem Manne
gerecht geworden. Die Freude an seinem Stoffe

ist iiberall deutlich; die Warme, mit der er die
Bedeutung der Jagd fiir die Kultur der Mensch-
heit betont, steht der Begeisterung des Dichters
der Georgica nicht viel nach, und kuch die Kunst,
mit der er das unvermeidliche Technische ban-
digt und durch verschiedene Einlagen und Schil-

derungen zu beleben weifi, ohne doch in den
rhetorischen Bombast eines Nemesian zu verfallen,

verdient alle Anerkennung ; der einzige wirkliche
Mifigriif ist fiir mein Gefuhl die Ankniipfung der
Deklamation iiber die luxuria an die Vorschrift,
die jungen Hunde knapp in der Kost zu halten.
Im ubrigen wird er alien Anforderungen, die sein

yivos an ihn stellt, vollauf gerecht. Besonders
hervorheben mOchte ich noch die mafivolle Art,
mit der er den Sermo technicus der Jagd ver-

wertet (eine tfbersicht jetzt in meinem Index
S. 48—53); dafi wir heute einiges von seinen

sachlichen Darlegungen nicht verstehen, ist nicht
seine Schuld. Auch sonst ist die Sprache glatt

und klar (einige dxa£ eiQt}fieva durfen uns nicht
wundernehmen, apprensare, cannabi(n)us, meta-
gon, nardifer, offecttts, plagium, praedexter, ter-

mitem, verutus), gelegentlich nicht ohne Schmuck:
der Periodenbau ist nie ungeffige, auch hier hat
der Dichter von Vergil gelernt. Metrisch und
prosodisch bietet G. wenig Bemerkenswertes ; die
Technik (einiges darober bei Birt Ad hist, heia-
metri lat. eymbola 1870, 57. Curcio Einleitung

p. XXff.) halt sich etwa in der Mitte zwischen
Vergil und Ovid; die leichten Elisionen nnd riem-
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lich haufig, ohne doch den einzelnen Vers zu be-
schweren; lange Vokale werden vor Monosyllaba
oft elidiert (selbst hartere Falle wie dabo et 23,
ratio et 311. 327, animi et 450, medio in 486),
aber auch vor langeren WOrtern wie inconstdti
homines 4, ergo ilium 105 u. a., s. noch 140.

234. 246. 323. 328. 352. 392. 410. 483. 493;
Versschliisse mit zwei Monosyllaba sind nicht

selten (199. 244. 279. 285. 456), nur einmal et-

das Epigramm Anth. 391 und der G., der einst
gewifi vollstandig darin stand; nichts hindert
anzunehmen, dafi, als die Hs., von der wir jetzt
nur noch zwei Quaternionen haben , noch unver-
sehrt war, hinter dem G. auch der Nemesianu&
darin gestanden hat und von dort als Bruchstuck
in die alteren, jetzt Pariser Hss. 7561 und 4839-
(beide saec. X) iibernommen wurde. Aus dem
jetzigen Vind. 277 wurde abgeschrieben der Thua-

was so Hartes wie alterna valet res 80. Wegen 10 neus Paris, lat. 8071 saec. IX—X, aber bei Gratt.
der Caesur ist allein als weniger glatt bemerkens-
wert v. 240 et tamen ut ne prima faventem
pignera fallant; im Hiat freier nur 528 Nebroden
liquere ferae; o quantus in armis und 249 hoe
ingens mertium (est add. Aid.) , haec ultima
palma tropaei, wo ich trotz v. 472 est nicht ein-

setzen mochte. Dehnung in arsi ist moglicher-

weise richtig in 294 tenet, 339 suis, sicher in

43 sonipes , wo nicht mehr an das alte ss zu

I 159 bat der Abschreiber die Lust verloren und
aufgehort. Die zerstOrte und auf die beiden Qua-
ternionen 17 + 18 reduzierte Hs. (also ohne den
Nemesian) hat dann kurz vor 1503 der Dichter
und Philolog Giacomo Sannazar ex Heduorum
usque finibtis atque e Turonibus mit nach Neapel
gebracht. Seine beiden Abschriften, die zum
erstenmal eine leidliche Rezension gaben, sind
noch erhalten im Cod. Vind. lat. 277 fol. 74-85

denken ist (vgl. comes 247. 454, dives 316, ter-20und 3261 fol. 43—72; wohl aus einer dritten ist
mes 132); von den Kritikern zu unrecht beseitigt

wird die Dehnung auslautenden kurzen Vokals
vor schwerem Anlaut 142 generosa siirpibus und
259 volpina species, gut natiirlich auch das kon-
ventionelle taxique pinusque v. 130. Prosodisch
ist sonst bemerkenswert eigentlich nur 175 veneris
als conj., 86 sandyce gegen Prop. II 25, 45
sandycis, 416 Hipponias gegen 'Lznwviov, denn
der Hundename Petronius 202. 206 hat nichts

geflossen der erste Druck, die A 1 din a des Georg
von Logau 1534. Von spateren Ausgaben haben
Bedeutung die folgenden: die von Pithou in

,Epigrammata et poematia vetera', Paris 1590 j

von C. Barth, Hanau 1613, mit wichtigen Bei-
tragen zur Erklarung; von van Vliet ,Venatio
Nov-antiqua h. e. Autores rei venaticae ahtiqui
. . . cum commentariis ex officina Elzevir 1645%
dazu die ,curae secundae' 1655, ein durch Be-

mit dem Gentile Petrvnim zu tun. — G. scheint 30 herrschung des Stoffes und scharfsinnige Besse-
mit seinem Werke nicht viel Anerkennung ge- — v J — ^-^ — " "
erntet zu haben; der Katalog, in dem ihn Ovid
mit spielendem Zitat (v. 23 lusus carmine et

armo dabo et venandi persequar artis) aufzahlt,
rnacht den Eindruck, dafi aufgenommen wurde,
wer nur irgend bekannt war. Wenn Nemesian
den G. beniitzt hat (ich bin geneigt, es zu glauben
trotz Curcio Riv. filol. XXVII 1899, 447ff.; nicht
geschen habe ich Fiegl Programm GOrz 1890

rungen hervorragendes Buch; von P. Burmann
in^ den Poetae latini minores torn. I, Leiden 1731
mit Sammlung der fruheren Erklarungen; von
Chr. Wernsdorf in den Poetae lat. min. vol. I,

Altenburg 1780 (Nachdruck Paris 1824); von R.
Stern, Halle 1832, mit niitzlichem Kommentar

;

von M. Haupt Ovidii halieutica, Gratii et Kerne-
siani cynegetica, Leipz. 1838, zum erstenmal auf
kritischer Grundlage; von E. Baehrens in den

und Rossi I cinegetici di Nemesiano e Grazio 40 Poetae lat. min. vol.1 1879; von Postgate im
Falisco, Messina 1900; vgl. aber als sehr wichtig
H. Schenkl a. a. O. 439), so hat er absichtlich
den Vorganger verleugnet, denn es ist natiirlich

Schwindel, wenn er sagt v. 5 Helicon . , . Castalii
. . . mihi nova pocula fontis alumno ingerit , .

.

dueitque per avia, qua sola numquam trita rotis
und 11 intacto premimus vestigia museo; sein
ja auch nur als Bruchstuck (325 Verse) auf uns

Corp. poet. lat. vol. Ill 1900; von Gaet. Curcio
in den Poeti lat. min. vol. I, Acireale 1902, einem
schlechten Buche; zuletzt von mir in der Neu-
auflage von Baehrens Poetae lat. min. vol. II
fasc. 1, Leipzig 1910. Grundlegend fur die Text-
geschichte und Rezension war die vortreffliche

Untersuchung von H. Schenkl Zur Kritik und
tberlieferungsgesch. d. Grattius usw., Fleckeisens

gekommenes Gedicht macht ganz den Eindruck, Jahrb. Suppl. XXIV 1898, 384-480. [Vollmer.]
eine teilweise erweiternde Umarbeitung des ersten 50 i--+— •<-> ^-- ->-— ^— --i —j;-- • •

Buches von G. zu sein. Sonst haben wir aus dem
Altertum keine Spur einer Nachwirkung unseres
Dichters; eine Anspielung in dem vermutungs-
weise dem Angilbertus beigelegten Gedichte auf
die Zusammenkunft Kaiser Karls mit Pabst Leo
bei Paderborn (PAKarol. I p. 370, 174 retia
quadruplici coniunctaque linea limbo co Gratt.
26f.

f erwahnt von Schenkl a. a. O. 425, leider
von mir in der Ausgabe vergessen) ist junger als

Gratus. 1) Gratus, Consul ordinarius im
J. 280 n. Chr. mit Messalla, wohl dem Hause der
Vettii Grati angehorig. [Groag.]

2) s. Pomponius Vettius.
8) Gratus zeichnete sich in der Zeit der Wirren

aus, die nach dem Tode Herodes d. Gr. (4 v. Chr.)

in Judaea entstanden. Er befehiigte neben dem
Reiteroffizier Rufus die 3000 aus Sebaste (Sa-

maria) ausgehobenen Kcrntruppen des KOnigs und
stellte sich auf die Seite der Rflmer in der Be-

die merowingische Vorlage unserer Hs. Erhalten 60 kampfung der aufruhrerischen Juden, die sich
ist uns, was wir von G. haben, dadurch, dafi ein-

----- - _
mal zur Zeit der Merowinger (vielleicht fur irgend
einen Fursten oder GroBen) Gedichte gesammelt
warden, die von Tieren und Jagd handelten: aus
dieser merowingischen Sammlung ist abgeschrieben
der alte Cod. Vind. lat. 277 saec. IX, in dem
daraus erhalten sind die Verse der Eucheria Anth.
390, 21—32, Ovids Halieutica (als Fragment),

gegen die Bedruckungen des Procurators Sabinus
emport hatten, Joseph, bell. Iud. II 52; ant. lad.

XVII 266 (zur Zeit des Pfingstfeetes 4 v. Chr.).

Er machte dann der Erhebung des Sklaven Si-

mon in Peraea ein Ende und totete ihn eigen-
haiidig, bell. Iud. H 57—59; ant. Iud. XVII 275.
276. Endlich besiegte er einen Bruder des aben-
teuerlichen HirtenkOnigs Athronges, bell. II 63.



64 ; ant XVII 283. 284. Als der Statthalter yon
Svrien

, (P. Quinctilius) Varus , herheikam , urn
<lie Ordnung in Palastina wiederherzustellen, zog
ihm vor Jerusalem u. a. auch G. entgegen, bell.

II 74; ant. XVII 294. [Stein.]

4) Gratus, Enkel des Praefectus Praetorio
Maiorianus, CIL III 124. [Seeck.]

5) Gratus wird in einem apokryphen Brief des
Kaisers Gallienus an Venustus genannt, er soil den
erzlirnten (M. Aurelius) Claudius (den spateren 10
Kaiser) besiinftigen, Hist. aug. Claud. 17, 3.

6) . . . . s Gratus, procurator) Augfusti),
vielleicht fur den Sprengel der Alpes Graiae, in
deren Gebiet die Inschrift CIL XII 5717 ge-
funden wurde; Tgl. Th. Reinach Rev. arch. XV
(1910) 347. [Stein.]

7) s. lulius, Munatius, Pomponius,
Silius, Valerius und Vettius.

8) Gratus, Baumeister aus der letzten Zeit
Pompeiis . genannt in einer mosaikartig in das 20
Paviment des Atriums in dem Hause Keg. IX ins.

6 nr. 5 eingelassenen Inschrift CIL X 8146. Vgl.
auch Mau Bull. d. Inst. 1880, 226. [Fabricius.]

Gravete, Geogr. Raw 62, 6, im nordtfst-
lichen Armenien. Da es unmittelbar nach Sanora
{nOrdlich von Eriwan gelegen) genannt wird, ist

es wahrscheinlich in der Nahe dieser Stadt zu
suchen. [Kiessling.]

Graviacae, Ort in Noricum (Tab. Peut Gra-
viacis) , beim heutigen Tamsweg'? Mo mm s e n 30
OIL III p. 622. [Ihm.]

Gravinnm, Ort in Gallia Lugudunensis zwi-
schen Bononia (Boulogne) und Iuliobona (Lille-

bonne), Tab. Peut. Nach d'Anville das heutige
Grainville, nach anderen anders. Desjardins
Table de Peut. 22; Geogr. de la Gaule I 345.
Holder Altkelt. Sprachach. s. v. Vgl. Gran-
nona. [Ihm.]

Gravionarinni , Ort in Germania Magna.
Ptolem. II 11, 14 (rQaviov aotov, rgavovaQiov,40
ravQiordgiovHss., Grmiionarium ed.Rom,). Lage
nicht bestimmbar; vgl. C. M uller zur Stelle,

der an Aachen (Grani aquas ~ rodvov oder
Fgdvtov vagov) denkt. [Ihm.]

Graviscae (so am haufigsten, Gravisea CIL
12 p. 200 = VI 1283a. Veil. Pat. I 15. Tab.
Peut.

; rgavioKot Strab. V 225), romische Btirger-
kolonie, 181 v. Chr. von den Tresviri C. Calpnr-
nius Piso, P. Claudius Pulcher, C. Terentius Istra
ausgefiihrt, Liv. XL 29. Veil. Pat. I 15. CIL 12 50
p. 200, als solche genannt Cels. Digest. XXXI
30, zur Tribus Stellatina gehcirig, CIL VI 2928.
Kubitschek Imp. Rom. trib. discr. 85, lag an
der sumpfigen Kiiste sudwarts von Cosa zwischen
den Fliissen Marta und Mignone (Strab. a. O.
Plin. XXXH 21. Itin. marit. 498f. Rutil. Nam. I
181f. O. Gerhard Ann. d. Inst. 1829, 198. Cuntz
Osterr. Jahresh. n 86), an der Via Aurelia (Cels.
Digest, a. O.), wahrscheinlich beim heutigen Porto
Clementino (Bormann CIL XI p. 511). Eine60
abermalige Deduktion unter Augustus (Lib. colon.
220) ist wohl nicht erfolgt. Momm sen Hermes
XVTH 197. G. war ein kleines Stadtchen (Strab.
a. 0. notiyvtov Serv. Aen. X 184 oppidum), das
jer Sumpfluft der Gegend erlegen ist. Schon
tato (bei Serv. a. 0.) keunt den ttbelstand, bringt
danut den Namen in Zusammenhang (gravis aer),
mad un J. 416 n. Chr. kann But Nam. a. 0,

sagen : inde Gravisearum fastigia rara mdemm,
quas premii aestivae saepe paludis odor. Von
Produkten der Umgebung werden Wein und
Korallen (Pirn. XIV 67. XXXII 21) genannt.
Curatores toti G. erscheinen CIL VI 1408. XI
3367, ein praeffectus) Gravise(anorum) et Tar-
qfuinimsium) XI 3372. Sonst wird G. noch
erwahnt CIL VI 3884 (domus). Liv. XLI 16 (176
v. Chr. prodigium), Mela II 72. Sil. Ital. VIII
475. Plin. in 51. Ptolem. IH 1, 4. Macrob. Sat
V 15, 4. Geogr. Rav. IV 32. V 2. Vgl. sonst
Dennis Cities and cemeteries of Etruria is 430ff.
CIL XI p. 511. Nissen Ital. Landeskunde ri
331. [Weiss.]

Graidcenioi, nach Apoll. Rhod. IV 321 Volk
an der unteren Donau. [Kiessling.]

Graupius mons, Gebirge im siidostlichen

Kaledonien (,Huger. Holder Altkelt. Sprachsch.
I 2040). Nur im Agricola des Tacitus wird als
der Ort, wo sein Heer auf dem langen beschwer-
lichen Marsch nach Kaledonien (s. d.) im siebten
Kriegsjahr (84 n. Chr.) den kaledonischen Heer-
fiihrer Calgacus stellte, dieses Gebirge genannt
(29 admontem Graupium pervmit, quern tarn
kostis insederat; so die Uberlieferung, Grampium
ist seit Pnteolan auf irrtumlicher Lesung beruhende
Vulgata). Sicher ist nur, nach dem im ganzen
verstandlichen Hergang von Agricolas Feldzug
nach dem Norden Britanniens, da£ der Ort auf
seinem Marsch vom siidwestlichen Schottland, wo
er im Jahre vorher jenseits des Clota (s. d.) Hi-
bernien gegentiber gestanden hatte, nach der Ost-
ktiste liegen rnuB, weil von da ab nach dem
Siege die Umfahrt der Flotte um die Nordkiiste
erfolgte (Agric. 38), ebenso wie Agricolas Rtick-
kehr nach Eburacum (s. d.). DaB die englischen
Gelehrten seit dem 17. Jhdt den Gebirgszug,
der sich nOrdlich von Blair Athol qtier durch
Schottland von Sudwest nach Nordost zieht, the
Grampian mountains oder hills genannt haben,
der schlechten Lesart der Vulgata folgend, hat die
Herausgeber des Agricola oft getauscHt. Die Be-
schreibung der Ortlichkeit bei Tacitus ist so all-

gemein gehalten, daB sie zu genauer Feststelkmg
des Ortes nicht ausreicht (vgl. Hiibner Rom.
Herrschaft in Westeuropa 37). [Hiibner.]

Grauthungi s. Greuthungi.
Graxa, verschollene Siedlung in Apulien, nur

bekannt durch Munzen, die gewChnlich rPA.
einmal rPASA als Aufschrift haben (Garrue ci
Le monete deir Italia antica 119. Head HN 43.
Cat Greek coins Italy 221). Nach der Haupt-
fundstelle dieser Munzen bei Fasano ist dort der
Ort zu suchen, M. Mayer Rom. Mitt 1897, 235;
Philolog. 1906, 522.

'

[Weiss.]

GreMa Ticua, genannt CIL V 4962 (in Civi-

date am Oglio befindlich): Vioani Grebiae, ist

vielleicht das heutige Grevo am oberen Oglio.

[Weiss.]

Gredonense castrum, im Gebiet der Civitas
Gabalum. Jetzt Grazes -le Chateau (D^p. Lozere).
Greg. Tur. hist Fr. I 33. Longnon G6ogr. de
la Gaule an Vie g iecle 529. Holder Altkelt.
Sprachsch. s. Gredonum. [Ihm.]

GregoriOft. 1) Metropolit von Eorinth (in hsl.

ttberlieferong gelegentlich auch Georgios), mit
dem Beinamen Ildgdog (vgl. z. B. Cod* Paris.
Graec. 2669 rscogyfov fJUXQonoMxov Koqlvfov, xov

i«4y Uregonos uregorios 18f>U

siq67£qov IldgSov Svofia^ofisvov), griecbischer gram-
matischer Schriftsteller. Man meint, er habe
diesen Beinamen, der wie die obigen Angaben
nur durch die Titeluberschriften seiner Werke
in den Handschriften bekannt ist, abgelegt, als

er sein geistliches Amt in Korinth antrat (vgl.

G. Koen in der Vorrede seiner Ausgabe S. XII).

Der Terminus post quern seiner Lebenszeit ergibt

sich aus einer Stelle seiner Schrift IIeqI ovv-

rdgeays xov Xoyov , auf die hinwies AllatiuslO

bei Fabricius Bibl. Gr. X (1721) 603: end

ovv xa iafifistCL XoyoyQcupla lis ioziv Bvgvdfiog,

trilcrvoftw ooi am to ivdv^fiarmov ev avroTg.

s%£i$ a.Q%k%v7iov xov Jlioibr\v, vso>zsQovg xov KaX-

hxltfv, xov UxoizoTtQobQOfjbOV xal el xtg xoiovtos,

ev zois Ticdatots tov OeoXoyov, xov Eo<poxlfjv, kx-

zos x&v jiotijTixatv i&iaifidtcav avt&v rot evq?ga-

Siotega xov Avaotpgovog xal s% xi xoioviov. Er
lebte also etwa um 1150 oder spater, da er

Nikolaos Kallikles (um 1118, vgl. Krumbacher20
a. a. O. 744) und Theodoros Prodromos (um 1150,

vgl ebd. 749) zitiert. Andererseits stammt nach

Allatius (bei Fabricius Bibl. Gr. X [1721] 804
= ebd. XII [1809] 127) eine vatikanische Hand-

schrift G.s aus dem J. 1225, so dafl er um 1200

gesetzt werden kann (vgl. dazu eine Vermutung
bei Gerber a. a. O. 9).

Der Schriftsteller ist mit seinen Werken fiir

uns wertvoll, nicht als interessantes und besonders

hervorstechendes Individuum , sondern eher als 30

Vertreter eines Typus aus der Zeit der byzantini-

schen Renaissance. Seine persflnlichen literari-

schen Leistungen sind nicht sonderlich bedeutend,

die Benutzung von Quellen und Autoren zur Samm-
lung von Belegstellen ist diirftig und oberflach-

lich, wenn auch die bedeutsame Tatsache nicht

iibergangen werden darf, dafi bei ihm, dem Kom-
mentator der Kirchenpoesie, im Hermogeneskom-
mentar Romanos erwahnt wird (VII 1122 ed.

Walz; s. dazu die Bemerkung von Papadopu-40
los-Kerameus Byz. Ztschr. II [1893] 603).

Erhaltene Werke: 1) Usgl zcov Idiwfmzcav x<ov

diaMxicov, mehr eine Materialsammlung und eine

Vorarbeit fiir einen grammatischen Traktat liber

die Dialekte als ein ausgefiihrtes Werk, steht

dieses Buch in der Mitte zwischen einem Lesikon

von Ausdriicken aus den griechischen Dialekten

und einer Scholiensammmng: vgl. die Worte der

Einleitung: tdov ooi xai xas diahsxzovs £y%£tQi£Qj,

Of/Jaorwy /uoi Ti&vzcov tptXoXoyoizazE , xegi d>v o ts 50

4>ilo7iovog 'laidvvtjg efptkoTiovrjoe kqX Tqv<pcov S

"/Qafifiaxtxds xal aXXoi sioXloi , oTg Ixavi) jieqI zd

fiifiXia. XQifiij xai aoxrjats yeyovev. Das Buch ist

gegliedert in vier Teile uber die 'Azd-ig, die Acog($,

die 'lag und die Aloklg. HeqI xi}s 'Az&tbog 34

auBert sich G. selbst in signifikanter Weise uber

seine Quellen : tog sv axoXioig xotg tig &ovxv8iSqv
MaQxiXXov evQrjxafiEV , ebenso praef. p. 5 Sen,

fiber seine Muster: avtoi roiwv 'Azzixfjg {ih> (p@d-

oetog xavova xov xoipuxov 'AQiozotpdvtjv tiqo&v- 60

fAtvoi xai Sovxvdidijv xov Hvy/gatpea xai (Arj-

ftoo&svrjv tov) g^zoga, 'Iddog 8k 'huioxgazrjv xbv

"Iatva xai zov AXixagvaoea 'Hgodozov
}

Atogtdog

xov ToQavxlvov *Aqxvxw xai Seoxgtxov xov xa

fiovxoXixd ovyyQaxpdfMvov xai tjj? AloXi&og *AX-

xatov , tocog av nsgi xaw 6ialexxa>v txav&g dta-

Xafiotfiev. Wie in dem unten angefuhxten Kom-
mentar zu Hermogenes neqi pe&ddov dtirdztjxog

schrieb G. auch hier ohne sonderliche Kritik und
Urteil aus, was er in die Hand bekam, Scholien

und. Kommentare, und verschmahte es nicht, selbst

Widersprechendes aneinanderzureihen. Untersucht

sind die Quellen in den Abschnitten jisqi xfjg Aoj-

glSog und 3tegi trjg Az&idog: Morsbach Rh. Mus.
XXXI (1876) 567—581. Zuretti Atti della R.

Ace. di Torino XXVH (1891/2) 572—592. Dar-

nach sind in diesen beiden Abschnitten aufier

Johannes Philoponos, der in der Vorrede zitiert

wird, bentitzt besonders Scholien und Glossen zu

Pindar, Theokrit, Aristophanes und Thukydides,

Ausgaben: Gregorius . . de dialectis, ed. Koen.

Accedunt grainmatici Leidensis ct Meermanniani
de dialectis opuscula.., Lugd. Bat. 1766 (mit

wertvoller Vorrede und Sammlungen). Gregorii

Corinthii et aliorum grammaticorum Graecorum
libri de dialectis linguae Graecae . . ., ed. Schaferr

Lips. 1811 (umfangreiche Sammelausgabe mit
Kommentar und Indices, vor allem einem brauch-

baren Index graecitatis). Beitrage zum Text bei

Brambach Rh. Mus. XXII (1867) 449-451 und
bei Morsbach und Zuretti a a, O. Vgl,

ferner liber das Buch, das im Zeitalter der Renais-

sance Aktualitatswert hatte und haufig abge-

schrieben und gedruckt wurde, Fabricius Bibl.

Graeca IV (1708) 536 = Fabricius-Haeless
ebd. VI (1798) 194—197; s. auch u. unter 5.

2) Ano xfjg Etyyrjoewg xov {iqxgojtoXhov Kogiv-

&ov slg xo Jisgt [ts&odov Ssivoxqxog xov 'Egpoyevovg

fitpKiov (dies die Cberschrift im Cod. Monac.
Graec. 101 saec. XVI), Kommentar zu Hermogenes
utsgi tieftoSov dsivotrjzog. Das Werk liegt in zwei

Rezensionen vor, deren Wert noch kontrovers ist

(s. Gerber Quae in commentariis a Gregorio

Corinthio in Hermogenem scriptis vetustiorum

commentariorum vestigia deprehendi possint, Ki-

liae 1891, 1—28 und dazu Hammer Berl. Phil.

Wochenschr. XIII [1873] 456-458 und Thiele
Wochenschr. f. kl. Philol. X [1893] 593-597).
Die kiirzere ist vertreten durch den Monacensis

Graecus 101, der sich schon in seiner t)berschrift

als Exzerpt ausgibt, und darnach herausgegeben r

Oratores graeci ed. Reiske VIII (1773) 883-971 •>

die weitere und wohl auch etwas erweiterte Fas-

sung (s. Gerber a. a. O. 3if.) liegt vor im Vin-

dob, 16 saec. XVI und ist reproduziert Rhetores

Graeci ed. Walz VII (1834) 1088—1352 (liber

Wert und Verhaltnis dieser Rezensionen vgl. Ger-
ber und dessen Rezensenten). Auch in diesem.

Werk schwelgt der Autor in oft etwas kritik-

los und eilfertig zusammengetragenem Material.

Hauptquelle ist Joannes Geometres (um 950/1000)
(s. Gerber 29—41); ferner hatSchrader (Por-

phyrii quaest Homer, ad Diadem per tin. reliquias

ed. Schrader [1880] 468; Porphyrii quaest. Homer,
ad Odyss. pertin. reliquias ed. Schrader [1890] 98.

207) gezeigt, daB G. einen Odysseekodex mit

Porphyriusscholien am Rand einsah (das Zitat

p. 1245 = Schol. HTVd n. 190ff.). Bernhardus

Bursy De Aristotelis IJoXizslag A&r}vaiwv partis

alterius fonte et auctoritate, Jurjewi (Dorpati) 1897,

weist nach dem Vorgang von v. St oj en tin Neue
Jahrb. f. d. class. Altert. CXLX (1879) 120 fur

ein Stuck auf Psettos ksqI x&v oyoftdztav x&v
Stxrov als Quelle hin; vgl. auch uber Quellen und
zum Text an Vennutungen und Beitragen Walz
Rhet Graeci IX 734f. (Nachtrage) Angermann
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J>e Aristotele rhetorum auctore, Lips. (Diss.) 1904,
25. 62. Caecilii CaLactini fragmenta, coll. Ofen-
loch 1907 p. XIX und Gerber a. a. 0. 42—53.
Demetrii Phalerei qui dicitur de elocutione libellus
, , rec. Kademacher 1901 p. X.

3. ITegi, awtat-eoyg rov Xoyov ijzoi stegi xov fit}

ooloixi&iv, nach Krumbacher 588 ,wohl noch
unediert 1

, auch nicht in der Statistik der Schrif-
ten iiber dieses Thema bei Schepss De soloe

(iregonos 1852

auch Mellot Catalogs codd. mss. bibl. re?. II. mi fl llp m™, aJr.an T a^*JT?83JlC&
:.Wauch Mellot Catalogus codd. mss. bibl reg II

1740 (Parisiis) p. 538 nr. 2669.

\ ^f*VV£ â sk rovg xavovag xoiv dsojiOTtxaiv
ZoQtwv tov olov zeovov, za>v TQifpdicov xal xavo-
vcov xrjg peydAris ifidopdSog xal z&v eoqt&v xf}g
Seozoxov; erhalten beispielsweise im Cod. Vindob.
theol. 128 (s. v. Nessel Catalogus . . codici .

biblioth. Vindobon. 1690 p. 21 3f.). S. Allatius
bei Fabricius Bibl. Graec. X (1721) 798—805
= ebd. XII (1809) 122—127.

Pseudepigraph oder zum mindesten als Werk
O.s auSerst zweifelhaft 1st 5) Ileal tqotkov. Diese
Arbeit, welche tov Xoyov sidy darstellen will,
de6niert im Anfang in scharfer Gegenilberstellung
avQiokoyia und TQoxog und zahlt auf und be-
schreibt hierauf — meist unter Anftihrung von
Beispielen ans Homer — folgende 27 zqottoi:
aUrfjoQia, fieza<pogd

f xazdxQymg, psxdXijipig, vjieq-
fiazov, dvaozQotprj, ovvsxdoy^, ovofiazozzoUa, fiszto-

und Fabricius-Harless ebd. XII (Hamburg
1809) 122—127. Koen in der/ Vorrede seiner
obengenannten Ausgabe. Krumbacher Gesch
der byzant. Literat.2 (1897) 17. 451. 588f. 668
679. 735. 745.

2) Von Kypern, tot 1283, wo er MCnch und
dann Patriarch von Konstantinopel wurde, Georgios
geheiBen, bedeutender byzantinischer Kirchenffirst
und Schriftsteller yon groBer Vielseitigkeit aus

quelle fiber seinen Lebensgang bis zum dreiund-
dreiBigsten Jahre ist seine Autobiographie (s u

)

und iiber sein Wirken im Patriarchenamt Geor-
gios Pachymeres und Nikephoros Gregoros in
lhren Geschichtswerken. VgL auch die kurze
Zusammenfassung fiber sein Leben und seine
kirchenfiirstliche Tatigkeit bei Ephraemius, Chron
v. 10 333-10347 (Migne Gr. CXLIII p. 377).

Sein Geburtsjahr, 1236/7, oder wenig spater
20 also rund 1240, wird durch die Tatsache be-

stimmt, dafi er nach der Einnahme von Byzanz,
nach 1261 sein Studium im sechsundzwanzigsten
Lebensjahr begann (s. p. 28 C. 25 C Migne), also
spatestens 1236 oder wenig spater geboren war
(vgl. Matthaei a. 0. 20, 1; der Text der Stelle
p. 21 A Migne, von der De Rubeis bei Misme
33D. 34C. 35C. 36B. 42A ausgeht. ist durch-
aus nicht nur nicht geniigend gesichert, urn solche
Schhisse zu erlauben, sondern auch in der da-,„.„/„ ' 1

---A.- t ,

r
,

-—«, {*."-»- ^muoat; iu enauuen, sonuern auca in der da-W SST' nUov
,

aa^> ™erlVQW«, f- 30 selbst gegebenen Form sprachlich unmGglich; IAstiptg, vjieofioXrj, eiQwrsia, oagxaoftog rjyovv ilsvi],
dozuofios, avzitpQaotg, ivavucoocg , avxcovofmola,
AfupifloXla, ovltyyjig, atvtypia, exavfyoig , ££o%t],
vozeooloyia xai oyr\^a, Mrgends erscheint das
Werkchen in der handschriftlichen Uberlieferung,
soweit ich nachpriifen kann, als Arbeit G.s (vgl.
aber Allatius a. a. 0.), sondern geht vielmehr
unier Tryphons Namen. Die Schrift wurde zu-
«rst von Allatius (a. a. O. p. 798 bezw. 122)

die Lesart bei Matthaei 6). Er stammte von
vornehmen Eltero, deren Wohlstand infolge der
Okkupation seiner Heimatinsel Cypern durch die
Latiner gelitten hatte, besuchte bis zu seinem
funfz^hnten Jahre nach der ersten Ausbildung
den Elementarunterricht (p. 21 A Migne)

( und
anderer Unterweisung (etg ttjv KaUivtmoeoav
nUovog TtmdsvoEoig eveksv jzifuiEzai) erne fran-

gebern Walz und Spengel und dann v. Nelsen
<Tryphonis grammatici Alexandrini fragmenta,
Berolini 1853 p. 100) folgten. Finckh (Zimmer-
manns Zstchr. f. d. Altertumswissensch. V 1838,
1058f.) hat dagegen erwiesen, daB das Schriftchen
alter als G. ist, aber Entstellungen durch Zusatze
und Auslassungen hat erfahren mussen. Aus-
gaben

: Anecdota Graeca e codd. reg. ed. Boisso-
nade III (1831) 270—284 (unter dem Namen Try-

naoadidofthyo tpcor^y), die ihn wegen unzureichen-
der Kenntnis der fremden Lehrsprache wenig
forderte, sowohl in der Grammatik als auch in
der Anstotelischen Logik, welche beide Facher
daselbst gelehrt wurden. Dadurch wurde er eine
Zeitlang den Wissenschaften entfremdet. Als die
Neigung dazu wieder in ihm erwachte, verliefi er
heimlich seine Eltern, um die in jener Zeit weit-
beruhmten Schulen in Nicaea zu besuchen. Als»»r^E^»-T-T."»,M—778 (vgl. ebd. 76 If.). Ehetores Graeci, recogn.

Spengel III (1856) 215-226. Emendationen und
Konjekturen zum Test Finckh Philol. XXIV
(1866) 545—548. S. auch Susemihl Gesch. d.
griech. Lit. i. d. Alesandrinerzeit II (1892) 213, 372.

Eine Palschung nicht nur auf seinen Namen,
sondern auch ihrem Inhalt nach ist die Schrift
UsqI rijg 2ax<povg diolixxov, gedruckt Aphthonii
progymnasmata, rec. Petzholdt. Accessit Gregorii
(Iflrinftii nTf«4« a V i. • j. r i" w, ?.

S0Vme UJ1 <1 nonere stufen der Wissenschaft nur

schungen, besonders nach einem erfolglosen Ver-
such, Nikephoros Blemmydes in Ephesos nahe zu
treten (vgl. Nicephori Blemmydae curriculum vitae
ed. Heisenberg 1896 p. XXIIf.), angelangt war,
wurde er auch dort durch die Durftigkeit und
Oberflachlichkeit des Unterrichtsbetriebes aufs
bitterste enttauscht: man lehrte dort nur Gram-
matik und Poetik und kannte Rhetorik, Philo-
sophic und hehere Stufen der Wissenschaft nur

• ., Lips. 1839, 79—102 (vgl. dazu den Brief des
Herausgebers an Gottfried Hermann p. XVII-XX)
hie entstaud hOchstwahrscheinlich nach dem Er-
schemen der Anecdota Oxoniensia ed. Cramer I
183*k Vgl. Ahrens Rh. Mus. I (1842) 274-277

H»ttpt8chriften: Leo Allatius De Georsiis etyiB
i£!?S?

8 -diatrib»» Paiisii8 16S1 (= Flbri-
<stns BibL Graeca XL, Hamburg 1721) 798—805

wahrer hoherer Bildung kam er nahe, ala nach der
Ruckeroberung Konstantinopels durch dieGriechen
(1261) er vom 26.-33. Lebensjahr (s. p. 27C Migne)
die Unterweianng des GroBlogotheten Georgios
Akropolites erfohr. In dem Kreise der Schnler
dieses Mannes, der die Seinen in Aristoteles, d. h.
in deseen Sjllogistik, Analytik and Ehetorik, and
in die geometrischen und arithmetrischen Systeme

1853 Uregonos (jrregonos 1854

des Eukleides und Nikoraachos einfuhrte, war er

der jungste und erzielte seinem eigenen Zeugnis

gemaB nach anfanglichem Zurlickbleiben hinter

seinen Mitschulern auch in der praktischen Rede-

kunst Erfolge. Diese Erfolge auf dem Felde

rhetorischer Tatigkeit und gelehrten Studiums

haben auch seine Laufbahn begrundet.

In den Hofklerus aufgenommen und vom Kaiser

Michael Palaiologos zum Protapostolarios erhoben,

forderte er erst die unionistischen Bestrebungen

des Kaisers, wahrend er spater zu den scharfsten

Gegnern der Union gehorte. Andronikos II. setzte

ihn 1283 als Patriarchen von Konstantinopel ein,

und er fiihrte dieses Amt in Jahren voll kirch-

licher Streitigkeiten , in denen er nicht immer
gluckiich operierte, bis zu seiner nicht vollig

freiwilligen Abdankung (1287). Sein Ungluck
war es, dafi er, eine beschauliche Gelehrtennatur

und Schriftsteller durch inneren Beruf und Neigung,

wohl auf Grand seiner Leistungen um die Bil-

dung der Zeit und seiner Tatigkeit als geistlicher

und weltlicher Rhetor, zu einer Zeit in sein Amt
kam, als in seinen Gegnern ihm Dogmatiker und
Polemiker gegeniiberstanden, denen er nicht vollig

gewachsen war (fiber den Verlauf der Streitig-

keiten im einzelnen s. beispielsweise Ehrhard
a. a. O.). Er zog sich dann ins klOsterliche

Leben zuriick, verbrachte den Rest seiner Lebens-

zeit in Verbitterung, die der SchluB seiner Auto-
biographie wiederspiegelt, dazu von kOrperlichen

Leiden heimgesucht, und starb wohl bald nach
seiner Abdankung (Georgios Pachymeres de An-
dronico Palaeologo II 17, Bd. II S. 152, 1253
ed. Bonn. Nikephoros Gregoros

e
Paf^ai'nr) toz. VI

4, Bd. I S. 179, Iff. ed. Bonn.).

G. war ein Mensch, der sich durch seine Zahig-

keit zu einer hohen literarischen Bildung und
einer groBartigen rhetorischen Fertigkeit im Sinne

der Palaeologenepoche, deren Bildungsideal Treu
oft glanzend geschildert hat (s. z. B. Byzant.

Ztschr. II [1893] 100f.), emporgearbeitet hatte.

Er hatte die Alten studiert und sich dabei nicht

zum wenigsten dadurch gefordert, daB er, von
Haus aus unbegiitert, sich ihre Texte selbst ab-

schrieb (s. p. 29B Migne). Das gab seinem Stil

in den Briefen und Enkomien jene formale Ge-
wandtheit und alle die Eigenschaften , die sein

Zeitalter schatzte. In Kirchenamter berief er

daher nur Manner, die sich in Shnlicher Richtung
durch geistige Tiichtigkeit auszeichneten (Nike-

phoros Gregoros VI 6, Bd. I S. 181. 12ff. ed.

Bonn. ; s. auch Georgios Pachymeres de Andronico
Palaeologo V 8, Bd. II S. 385, llff. ed. Bonn.). Die
Bewunderung dankbarer Schuler und das Lob der
spateren Generationen hat davon Zeugnis abge-
legt; vgl. z. B. Nikephoros Gregoras'F(y^ai'«jj iaz.

yi 1, Bd. I S. 163, 9ff. Bonn,: yv T7)rixavTa

avriQ ev Xoyoig imoij/iog zqi fiaodixq} ovyxarsi-
Xeyfikvog xX^qq> recogyiog 6 ex Kvtzqov , og tov
iv zalg ygatpatg svyevij zfjg 'EXXddog Qv&piov y.ai

rjjv 'Azztxi£ovoav yl&aaav ixeivfjv , TiaXat nolvv

Vfy xqwov Xifthjg XQvfUvxa fiv&otg, tpvascag de$io-

itfxi xaX qptXoTzoviq zeleatzcQa sighs <pa>g ijyaye xat
oIovei ztva ixaQtoazo avafiitaotv. Nikephoros Chum-
nos jzgdg xovg dvoxegxivovxag em . . . bei Bois-

wmade Anecd. Gr. Ill (1831) 367: xa^tjyeficav

i/tol xai siatdsvxtjg xcu fivorayaryog virijo^s xal

Siddaxcdog ptezQt navzog tov xax avtor fivov . . .

o szoXvg SxsTvog trjv ooqptav, noXvg xal zovs X6yovg f

to (iiya davfia rov xmT rjftag fitov, 6 szdvv rgiyyo-

giog xzX. S. besonders S. 369. Ephraem. chron.

10 3341 oofpo; zig avrjQ rgijyoQiog KvaQofev ?,6-

ycov aocpojv TtaiSsvfta, /novoutv eazia. Der Ver-

fasser des Lexicon Vindobonense, Andreas Lopa-
diotes, zitiert den Kyprier neben antiken Autoren,

die ihm Zeugnisse fur mustergultige Prosa bieten.

Erhaltene Werke aus dem Bereiche der Profan-

lOschriftstellerei: I. Attjytfoeojg /uEoixrjg loyog za

HaW savior 7isqie%o>v, Es ist dies eine schOn
und klar geschriebene Darstellung seines Lebens,
voll Naivetat und elirlicher, wahrer Auftassung
der Dinge, geschrieben im Alter, nachdem er dem
ihm so muhevoll gewordenen Amt des Konstan-
tinopolitaner Patriarchats entsagt hatte. Der
SchiLderung seiner Jugend und seiner Bildungs-

zeit bis zum 33. Jahre laBt er allgemeinere Be-
merkungen fiber sein Wesen , seine gelehrten

20 Neigungen und seinen Stil folgen, Gedacht ist

dieses Werkchen — anders als Blemmydes' Aut6-
biographie aus etwa demselben Zeitalter (s. He i sen-
berg a. a. O. p. XXIX 55) — als Einleitung zu

einem Sammelband mehrerer seiner Schriften,

p. 20 A: xazQtg uev zip ovvzeza.%azi rrpf fllfikav

KvnQog
jJ

vfjoog
; p. 28 B : yds tzov . . v\ ovyyQCKprj •

xaX(5 yao ovtat zrjv dva %£LQag nvxrl^a) p. 29 C.

29D. Aus dem Inhalt der Hss. bei Rubeis (s.

Migne S. 31) und Matthaei (a. a. O. 23) darf

30 man wohl entnehmen, daB diese szvxxig nach der
Vita die Briefsammlung umfafite. Ausgaben

:

Georgii sen Gregorii Cyprii , . vita, quae ex codice,

Lugduno-Batav, . , . prodiit, ed. Fr. Io. Franc.

Bern. M. de Rubeis, Venetiis 1753. Text der

Ausgabe mit alien Beigaben reproduziert von Jos.

Bergauer (Wien 1773) und bei Migne Gr. CXL1I
17—228. Des Patriarchen G. aus Cypern Selbst-

biographie . . . aus einer Hs. herausgeg. (griech.

und deutsch) von F. C. Matthiae, Frankfurt a.M.
40 1817 (abgedruckt nach neuem hsl. Material und

mit wichtigen Beitragen zum Test).

II. Sammlung von iiber 200 Briefen, die meist
von ihm selbst ausgegangen, teils auch an ihn

gerichtet sind, darunter 5, die von dem GroB-
logotheten Theodoros Megalon, seinem fleifiigsten

Korrespondenten und ehemaligen Schuler, abge-

faBt sind. Als Adressaten in diesem Briefwechsel,

den G. selbst sammelte, und der in zahlreichen

Hss. vorliegt, erscheinen der Kaiser Andronikos
50 und viele hohe Beamte, Georgios Akropolites,

loannes Pediasimus, Nikephoros Chumnos u. a.

(s. z. B. noch den nach Lambecius gegebenen
Epistularum Index bei Migne a. a. O. 421—432).

Nach ihres Autors Absicht sollten die Briefe — wie
iiberhaupt die byzantinische Epistolographie dieser

Zeit (vgl. z. B. noch Georgios Lekapenos) — nvog
loytxf}g xaXXixcyviag vn6f.tvt}fia bilden (s. Maximi
monachi Planudis epistolae ed. Treu 1890, 187).

So sind diese Stucke literarische aycoviafiaxa ext-

SQdsixzwd, die, wie Nippes ihren Besitzer, den
Adressaten durch Eleganz und Eigenart der Form
erfreuen sollen, nicht wiikliche briefliche Mit-

teilungen als Ersatz persOnlichen Verkehrs. Nor
ein Brief von alien , die bis jetzt verOffentlicht

sind, ist mehr ein Brief in unserem Sinne, ein

Mittel der Verstandigung, ein Bericht: der Brief

an den Kaiser Andronikos (bei Matthaei 25—36: rip (JaotXci inc. stxoaryv elxey o* Aex£{$Qiog



ftrjvy vgL evzavdu za szovtfQa fiovXtjfiaza *tara-
sttv&otev). Hier finden sich die gleichen Vorziige
naiver, realistischer uhd lebenswahrer Schilderung
wie in der Autobiographic. Hier hat der Gegen-
stand, die Not der Zeit, dem Verfasser die Feder
gefuhrt, nicht konventionelle Schulung und Dres-
sur aus der Jugendzeit her und rhetorische All-
tagsmode. Da versteht man, dafi G. sich iiber
den Effekt der verbildenden rhetorischen Schul-
ubungen bei Georgios Akropolites reserviert auBern
konnte (s, p. 25D Migne). Eine Gesamtausgabe
dieser Briefe, die die geistige Atmospblre ihrer
Zeit erlautern und ab und zu einige re ale Facta,
besonders znr byzantinischen Prosopographie uns
bieten oder erschlieflen lassen wiirde, steht noch aus,
sie ist von Treu, der schon einige Vorlaufer dieser
Arbeit geliefert hat

T
in Aussicht gestellt (vgl. Mem.

de St, Pdtersbourg a. a. 0. 104). Bis jetzt
sind auSer einzelnen Stellen bei Treu (Maximi
monachi Planudis epistolae 1890 p. 197. 241. 242.
246. 261) folgende in sich vollstandige Stucke aus
dieser Korrespondenz publiziert: Td5v cpiXoov zivl:
Georgii seu Gregorii Cyprii vita etc., ed. Rubeis
1753, irn Abdruck bei Migne 125 C—127C.
Ein Brief an den Kaiser Andronikos d. A. (nr. 132
in Matthaeis Codex) bei Matthaei a. a. 0. 25
—29 (29f. dazu tlbersetzung). 8 Briefe an ver-
schiedene Adressaten: Mor. Schmidt Index schol.
aestiv. Jen. 1877, 9^-14 (Nachtrage zum Text
Tbeodori Pediasimi etc., ed. Treu 1899, 61), an
Ioannes Pediasimus: Theodori Pediasimi eiusque
amicoTum quae extant ed. Treu, Potsdam 1899
(Progr.), 481 (vgl. dazu P. N. Papageorgiu
Byz. Ztschr. X 1901, 425-432 pass.). 13 Briefe
an Johannes Staurakios, ediert und erlautert voii
Treu Memoires de l'academie de St. Pdtersbourg
Vllle sene VI 1 S. 94—107 (Nachtrage zum Text
Maas in Byz. Ztschr. XII 1903, 624. Vgl. auch
die Zitate aus diesem Briefwechsel im Lexicon
Vindobonense ed. Nauck 1867 p. Xlf.

III. 1) Enkomion auf Andronikos II. Palaino-
logos (1282—1328) ; inc. iXQi}v P&, ™s dX^c5g,
liiywtt fiaoiXev; expl. and dwdfieoig rig bvvapiv.
Die Rede wurde bald nach der Thronbesteigung
des Kaisers 1282 oder 1283 abgefafit, wieBois-
sonade a. a. 0. I 379 n. 2 zeigt. Ausgabe bei
Boissonade Anecd. Graeca I (1829) 359—390, Ab-
druck bei Migne 387—418. 2) Enkomion auf
Michael VIII. Palaiologos {1261—1282): inc. xai-
vbv ovSh, fcwrazs fiaodEv; expl. ri z£ stoxs fiezd
zavxa (fQovfjaat voyoovotv. Ausgabe bei Boisso-
nade Anecd. Graeca I 313-358, Abdruck bei
Migne CXLII 345—386. Beide Arbeiten, durch-
aus im konventionellen Stil panegyrischer Reden
gehalten, ,gehOren zu den abstoBendsten Beispielen
dieser Gattung\ Wendungen und Bilder, Ver-
gleiche und Figuren weisen die typischen Ziige
der Khetorik jener Zeit auf. Die Rede als Rede
iiberwuchert alles, so daB fiir den Bericht nur
weniger objektiver Tatsachen Raura vorhanden ist.

Als Vorbilder aus dem Altertum haben vor allem
Anstides und Iulian gedient, denen gegenuber
die gewiB nicht allzu seltenen Reminiszenzen aus
der Bibel eine bescheidene Rolle spielen. Vgl
aoch seine Enkomien auf Heilige, die formal u«d
lnnalthch diesen Reden auf die Kaiser entsprechen.

IV. Schulschriften. 1) Schuldeklamatioiien,
w. 49 mit dem Briefwech-

uiwgurioB laoo

drei im cod. Leid. Graec.

sel iiberliefert, davon zwei (oi JJoztSeiazai. dXlrj-
Xwv iyevoavxo vji* "A&Tjvalcov jtpXtoQxovftsvoi xzX,
$tX6aotpog djrsX&o>v tig dxgojtoXtv xai sieiaas zov
zvgawov ajzo&so&ai ttjy <xqx*)v xxX.), herausgeg.
von Schmidt Indices schol. Jen. 1875. 1875/6
1877, 3-8); vgl. dazu Eberhard Jahresb!
1874/5, 3. Bd. 522—525. 2) 'Eyx&iuov els zyr
MXaooav sit ovv eig ztjv zvv xadoXov zov vdazog
(pvaiv

, angeftigt als Ineditum von Bonaventura
10 Vulcanius, Herausgeber des Bandchens Aristoteles

de mundo c. dupl. interpr. L. Apulei . . ., cum
Schol. Bonav. Vulcanii 1591, abgedruckt zuletzt
bei Migne Gr. CXLII 434—443. 3) Eine Abhand-
lung tisqI 2a>xQ&Tovg, bei Boissonade in der trber-
schrift

f

.%Qeia genannt (nach hsl. Zeugnis); inc.
ScaxQoxovg fj,kv h-7iaivhr)v ol/uai . . .; expl. a£icog
Se xai xovg enaivovg XafisTv s%£t ^ap' ovdevog.
Ausgabe bei Boissonade Anecd. Gr. II (1830)
269—273, abgedruckt bei Migne Gr. CXLII 417

20—422. 4) Ein Schulbuch, erhalten nach K rum-
ba cher a. a. O. 477 im cod. Vindob. phil.
Graec. 195 fol. 85-93, Tanrin. 356 T 1 27 (jetzt
B VI 48) p. 144—152 v

; Harleianus 5735 und
zum^Teil cod. Monac. gr. 201 saec. XIII fol. 61
—67; es setzt sich zusammen aus einer pro-
saischen Paraphrase Aesopischer Fabeln und
mythologischen Stticken, die in rhetorisch abge-
rundeter Form fur den Jugendunterricht vorge-
fiihrt werden. Dabei hatte der Verfasser, der

30 hier alter Praxis folgt, es selbst in seiner Auto-
biographie beklagt, daB ihn sein Unterricht in
der Jugend, der mit derartigen mythologischen
Tatsachen operierte, nicht die gereehte Befriedi-
gung gewahrt hatte (p. 25A Migne): « jtareiSa
fisv xaxskiTZE . . . eIx' avxl xovztav ovrco fisyaXotpvf}
xofiieiTdi^ juia&ov , xXiosig ovofidrtov Ex^ElExfjaai
xai Qfjfidzoyv a/T]jnariafiovg xai xivrjcug xai wg fj

TvvMqeq) Ttalg fjQTidyr) xai $ Jlqid^ov jzejizcoxs

jioXtc zioXvEzet did rrjv yvvaixa xa/uovoa izoXi^oy
40 . . . xai ta).Xa oaa 6 novr\xixog %6gog xazd ziva

zfjS zixvrjg amovoptav nXdxzu te xai (xv§everat,
qdovifg {aev xd TioXXd oxoxa^dfievog , SXtya Ss zijg

dXq&eiag rpQovzi^v). Aus cod. Vindob. phil. Gr.
195 fol. 90f. hat Jacobs De progymnasmaticorum
studiis mvihographicis , Marp. Ch. 1899 (Diss.)
zweijw&oi zuerst verotfentlicht: aj'HgaxXrfg xai
JlXovzog (S. 38f.), b) 'AyafiE/ivfov ('Itpiyeveia lv
AvXiSt) (S. 161). Diesen dtyyfaara t'olgen in
derselben Hs. dann zwei andere: Kavbavir\g und

50 'AXextqvcop, die sich auch unter dem Namen des
Libanios finden (vgl. Jacobs 8. 14). Ahnliches
fiihrten schon Nikephoros Basilakes (urn 1150), der
semen pv&oi

?
Fabeln, ^yrj^axa, mythologische

Stucke, folgen lieB, und Konstantinos Akropolites
(Zeitgenosse G.s von Kypern) durch (s. Krum-
bacher a. a. O. 477). 5) SprichwOrtersammlung,
herausgeg. von v. Leutsch und Schneidewin
Paroemiographi Graeci I (1839) 349—378; s. da-
zu p. XXXVI. Uber Quellen und Wert dieser

60 an sich heute fur die Kenntnis der antiken ParOmio-
graphen so gut wie entbehrlichen Sammlung, die
auf eine Epitome des Ps.-Diogenian zuxuckgeht,
sowie neue handschriftliche Hilfsmittel vgl. Cru-
sius Anal. crit. ad paroemiogr. Graec. 1883, 4lf.
Brachmann Jahrb. f. Philol. Suppl. XIV (1885)
341-350. 406—415. Conn Philol. Suppl. VI
(1891/3) 236—253.

tJber G.s bishesr publizierte Schiiften theolo-

180/ uregonos (iregonos 1858

gischen Inhalts, die polemische und dogmatische
Literatur einerseits und die den Enkomien auf
die Kaiser parallelen Enkomien auf Heilige (z. B.

auf den heiligen Georgios und auf Euthymios von
Madyta) andererseits, vgl. Ehrhard bei Krum-
bacher Gesch. d. byz. Literat.2 1897, 98f. 204.

Seitdem ist noch einzusehen Loparev Viz. Vrem.
IV 1897, 337—401.

Irrtfirnlicherweise wurde G. von Korinth als

Verfasser eines Enkomions auf Georgios Akro- 10

polites angcnommen von Allatius De Georgiis

etc. 423. Vgl. Boissonade Anecd. Graeca I (1829)

352, 1 und ferner Treu Byz. Ztschr. V (1896) 543.

Von den besprochenen Werken G.s von Cypem
sind von Ivan Jegorovic Troickij ins Russische

iibersetzt: die Autobiographic (Christianskoje

Ctenije 1870 II), der Brief an den Kaiser Androni-

kos Palaiologos d. Alt. (ebd 1870 II) und der

Schriftenwechsel zwischen ihm und Johannes
Bekke (ebd. 1889). 20

Hauptschriften: Allatius De Georgiis X
(Hamburg 1721) 764-773. Fabricius-Harless
XII (1809) 127—132. Migne Patrologia Graeca
CXLII 8—16. Voigtlander Ztschr. f. d. histor.

Theol. XLIII (N. F. XXXVII) 1873, 449—461
(nicht sonderlich brauchbar). Krumbacher
Gesch. d. byzantin. Literatur 2 1897. Ehrhard
ebd. 94. 96. 97. 981 204. 447. 455. 476ff. 4791
576. S. auch die Literatur iiber das Patriarchat

von Konstantinopel. [B. A. Muller.] 30

3) Gregorios (Thaumaturgos) , Bischof von
Keocaesarea in Pontus um 2G0. Er hiefi ur-

spriinglich Theodorus, vertauschte diesen Namen
aber mit dem damals beliebt werdenden Namen
rgyyoQiog, vielleicht bei seinem tlbertritt zum
Christentum, jedenfalls noch ehe er Bischof wurde.
Er stammte aus einer angesehenen heidnischen

Familie in Pontus , verlor als vierzehnjahriger

Knabe seinen Vater und beschloB, sich dem Rechts-

studium zu widmen. Er hatte dies schon einige 40
Jahre getrieben, als ihn eine Familienptlicht nach
Caesarea in Palastina fiihrte, wo Origenes, aus

-^gypten vertrieben, die theologischen Wissen-
schaften lehrte. G., begleitet von seinem Bruder
Athenodorus, war unschliissig gewesen, ob er in

Berytus oder in Rom seine Studien vollenden solle

;

jetzt zog ihn der neue Lehrer so machtig an, daB
er funf Jahre hindurch, ohne um Recht uud Rede-
kunst sich mehr zu kummern, seinen Unterricht
genoB. Beim Abschied hielt er eine Dankrede, 50
die wohl durch Vermittlung des Pamphilus auf
uns gekommen ist: sig 'Qgiyivtjg jtgoo(pa>vr}Tixbg

xai navtiyvQixog Xoyog. Darauf trat er in der
Heimat in den Beruf eines Sachwalters ein; in

dieser Zeit hat Origenes einen Brief an ihn ge-

schrieben (s. Pbilocalia c. 13), nicht ohne Besorg-
nis um die Vereinbarkeit seines weltlichen Wir-
kens mit seiner Frommigkeit. Aber nicht lange
darnach hat der Bischof Phaidimos von Amaseia
den G. und seinen Bruder zu BischCfen in Pon- 60
tus ordiniert: G. hat nicht blofi Neocaesarea,
seine Residenz, in eine christliche Stadt ver-
wandelt, sondern ringsumher in der bis dabin
von der neuen Religion kaunri beruhrten Provinz
Gemeinden gegrundet; seine aufierordentlichen
Erfolge bei der Missionsarbeit haben ihm den Ruf
eines Wnndertaters— dieser Beiname hangt an ihm
so fest wie der des Theologen an Gregor von Na-
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zianz — eingetragen: als ihm 100 Jahre nach sei-

nem Tod Gregor von Nyssa ein Enkomion schrieb
und etwas spater Rufinus in seiner tfbersetzung von
Eusebius Kirchengeschichte hinter VII 28, 2 einen
besonderen Abschnitt zu Ehren des Thaumaturgen
einschob (s. Euseb. hist. eccl. ed. Schwartz LT
953—956), traute man ihm schon die abenteuer-
lichsten Heldentaten zu. — Kein Datum aus sei-

nem Leben lafit sich ganz genau festlegen. Nach
Eusebius, der in der Kirchengesch. VI 30. VII
14 und 28 liber ihn handelt, hat G. der ersten
antiochenischen Synode wider Paulus von Samo-
sata (268?) noch beigewohnt; auf der spateren
um 270 scheint er nicht anwesend gewesen zu
sein. Suidas setzt seinen Tod unter Aurelianus,
d. h. zwischen 270 und 275. Das wird stimmen.
Bischof war er jedenfalls wahrend der Verfolgung
des Decius 250 und der verheerenden Raubziige
der Goten und Boranen 253 und in den folgen-

den Jahren; da Eusebius seine grofie Jugend bei

der Ordination zum Bischof ausdriicklich hervor-

hebt, hat er schwerlich nach Eusebius Meinung
damals das kanonische Alter von 30 Jahren be-

sessen. Die funfjahrige Studienzeit in Caesarea
kann frtihestens 232—237, spatestens 239—244
angesetzt werden. Eusebius halt dafur, daB unter
Gordian (238—244) die Trennung des G. von
Origenes fallt, also rund 240/1; sehr wohl kann
G. dann 242 oder 243 Bischof geworden sein,

etwa im Alter von 25 Jahren, was auf ein Ge-
burtsdatum um 217 oder ein wenig friiher (215/6)
fiihren wiirde. Ein schones Denkmal der Pietat

und dankbarer Begeisterung hat er sich selber

gesetzt durch jene Dankrede (herausgeg. von P.

Koetschau, Freibg. i. Br. 1894, vgl. Brink-
mann Eh. Mus. N. F. LVI 1901, 55—76): hier

siegt das Herz iiber alien Schwulst der Mode-
beredsamkeit, ,durch und durch rhetorisch, aber
das erfreulichste Erzeugnis der damaligen Rheto-
rik' (v. Wilamowitz Kultur d. Gegenwart I 4,

195). Zwischen 254 und 258, als man die Schaden
der Barbarenzuge zu heilen versuchen durfte, ist

der ,kanonische Brief' verfafit, in dem G. einsich-

tig mild Grundsatze iiber Behandlung der ,ge-

fallenen' Christen aufstellt — erst spater in ein-

zelne canones zerlegt und dabei wohl auch ge-

kiirzt und erweitert (Routh Reliquiae sacrae III 2

256—283), ein fiir die Geschichte der kirchlichen

Disziplin unschatzbares Dokument. Aus noch
spaterer Zeit durfte das Glaubensbekenntnis des

G. stammen, ex&eoig xr\g Jtioreoig xazd djzoxd-

Xvynv, aber von unangreifbarer Echtheit: be-

merkenswert durch den philosophischen Ton, und
echt origenistisch im Gegensatz gegen den Mon-
archianismus (kommentiert bei Caspari Alte

und neue Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols 1879,
1—64). In den Handschriften wird meist dem
Nazianzener Gregor beigelegt die von dem Pon-
tiker verfaBte knappe /tezdtpQaoig slg zov ixxXtj-

oiaozTjv ZoXofiuivzog. BloB in sjTrischer Version

ist eine Schrift G.s riber die Leidensunfahigkeit
und Leidensfahigkeit Gottes an Theopompos er-

halten
;
ganz verloren die von Basilios (ep. 210, 5)

erwahnte bials&g 7zg6g AiXtavdv , ein Dialog, in

dem ein Heide fur den christliehen Gottesbegriff

gewonnen wird. Hieronymns (de vir. ill. 65) kennt
noch Briefe G.s. Eine Auzahl von Schriftwerken
ist zweifellos dem G. untcrgeschoben worden,

59



darunter jj xaza fisQdg ttfazis, eine apollinaristische
Glaubensformel : unter den Fragmenten inCatenen
u. dgl. ktfnnte noch einzelnes Echte stecken;
sicher unecht sind die griechisch uberlieferten
Homilien. Vgl. Migne G. X. V. Ryssel G.
Thauraaturgus, sein Leben u. s. Schriften, Lpz.
1880. Draseke Ges. patrist. Untersuchungen
1889, 94ff. lOSff. Harnack Gesch. d. altchristl.
Lit. I 432-436. II 2, 93—102. Bardenhewer
Gesch. d. altkirchl. Lit. II § 72.

4) Gregorius, Bisehof von Nazianzos (= Dio-
kaisareia) in Eappadokien, gest. 390. Eine Art
Autobiographic hat G. in einem Gedicht jisqI tov
savxov §iov {de se ipso), das 1949 jambische
Senare umfaBt, hinterlassen: 98 andere Car-
mina behandeln Einzelheiten aus seinera Leben

;

und seine Briefe und Reden steuern auch noch
allerhand Detail bei, so daB wir die Diirftigkeit der
Mitteilungen uber ihn in den kirchenhistorischen
Werken des 4. und 5. Jhdts. verschmerzen konnen.
G. wurde geboren zu Arianzus, einem seiner Fa-
milie gehorigen Landgut in der Niihe der kleinen
kappadokischen Stadt Nazianz, im J. 329. Seine
Eltern hieflen Gregorius und Nonna, beide ge-
bildete Menschen aus wohlhabenden Familien.
Sie batten schon lange in kinderloser Ehe gelebt;
auf G, folgten dann noch eine Schwester Gogonia
und ein Bruder Caesarius. Der Vater war noch um
325 Heide (allerdings Hypsistarier) gewesen, fast
SOjahrig meldete er sich, dem Wunsch seiner
Gattin nachgebend, als Katechumene, wurde bald
darauf getauft und auch — schwerlich genau
nach den kanonischen Vorschriften — zum Bisehof
von Nazianz erhoben. So ist der gefeiertste Lehrer
der griechischen Eirche, den sie fruh mit dem
Titel des ,Theologen< ehrte , als ,Sohn eines
Bisehofs' auf die Welt gekommen. In der Provin-
zialhauptstadt Caesarea besuchte er die Schule;
die hochste Ausbildung sollte, nachdem er auf
Eeisen in Palastina und Agypten die Welt kennen
gelernt hatte, Athen ihm spenden. Mindestens
von 353 bis 357 hat er hier geweilt, den Prinzen
Iulianus, den spateren Eaiser, kennen gelernt und
mit^ dem ihm schon von Caesarea her bekannten
Basilius (d. Gr.) Herzensfreundschaft geschlossen.
Eine Fmcht derselben, doch weifi man nicht aus
welcher Zeit, ist die von Basilius und G. ge-
meinsam hergestellte Sammlung von Perlen aus
den Werken des Origenes, beste Ausgabe The
Philocalia of Origen by J. Arm. Robinson 1893.
Von 357 bis etwa 362 hat er als Privatmann bei
den Eltern in Nazianz, wo er nunmehr die Taufe
empfing, sich aufgehalten, mit der Absicht, dem
ihm von der Mutter fruh eingeimpften mOiichi-
schen Ideal nachzuleben, aber schon durch den
Familienbesitz zu allerlei Verwaltungsgesehaften
gezwungen; wiederholt hat er den damals in die
Einsamkeit am Irisflufl geflohenen Freund Basi-
lius aufgesucht. Wahrscheinlich 362 hat sich G.
auf den Wunsch seiner Mitbiirger von dem alten
Vater zam Presbyter weihen lassen, gleich darauf
»st er, von Eeue und Scham ergriffen, aus Nazianz
verschwunden, hat aber noch vor Iulianus Tod,
also im Sommer 363, sein Amt wieder aufge-
nonvmen und in einer berfihmt gewordenen Eede
(or. 2) seme ,Flucht' verteidigt. In die 10 Jahre
seines Presbyterats, von 362—372, fallt ein Teil
sennet scnriftstellerischen Leistungen; doch hat

wioguuvs lOOV

er nicht bloB seine theologische Bildung jetzt
volleudet, seine dogmatische Position endgultig
gewonnen und sich die groBe Bibelkenntnis an-
geeignet, die er besitzt, ohne sich eigentlich zum

, Schriftausleger berufen zu fuhlen, sondern auch
in die kirchlichen Streitigkeiten eingegriffen, meist
im Interesse der VersBhnung. Sein und seiner
Freunde stiller EinfluB hat in den 20 Jahren
von 362 bis 381 die Provinz Eappadokien aus

10 einer Brutstatte des radikalen Arianismus zur
hohen Schule eines vornehmen, konzilianten und
doch festen Jungnicanismus umgewandelt. DaB
im J. 370 auf den erledigten Metropolitenstuhl
in Caesarea Basilius erhoben wurde — auch der
Vater Gregorius hat ihn ordiuieren helfen —, war
mit das Werk unseres G.: der Dank, den ihm
Basilius dafur erstattete, indem er ihn namlich
372 unversehens zum Bisehof in Sasima, einem
erbarmlichen Dorf, das bisher nie einen Bisehof

20besessen hatte, ernannte, fand bei G. nicht das
erwftnschte Verstandnis. Er fuhlte sich lediglich
als das Opfer von Basilius' Ehrgeiz, der nach der
Teilung der Provinz Eappadokien, wobei dem
neuen Metropoliten in Tyana die Mehrzahl der
Bischofssitze zugefalien waren, die Zahl seiner
Suffragane zu vermehren strebte. Selbst die
Bitten seines Vaters konnten ihn nicht bewegen,
das bisehofliche Amt in Sasima wirklich zu uber-
nehmen. Vielmehr blieb er in Nazianz, half dem

30 Vater dort noch in seinen Amtsgeschaften und
fiihrte nach dessen Tod dieselben allein weiter— auf Wunsch der Nazianzener, ohne sich iibri-

gens als Bisehof von Nazianz zu gerieren. Als
man ihn drangte, Farbe zu bekennen, floh er,

da er wohl einsah, dafl er in den Augen des
Basilius nur Bisehof in Sasima sein konne,
nach dem isaurischen Seleukia; und uber ftinf
Jahre hin hat sich Nazianz ohne Bisehof be-
holfen. Anfang 379 aber bot sich dem G., als der

40 Tod des arianerfreundlichen Valens die kirchen-
politischc Lage von Grund auf verandert hatte,
die Aussicht auf eine grofie Zukunft. Er ging
nach Constantinopel und predigte dem kleinen
Hauflein der nicanisch Gesinnten in dem Bethaus
Anastasia — vor den Mauern der Stadt— allsonn-
taglich das reine Evangelium, wahrend fast dieganze
Stadt unter dem Bisehof Demophilus zur homoi-
schen Partei schwur. Seinen Anhangern, deren Zahl
die Anziehungskraft von G.s Eunst und Geist

50 mit jedcin Sonntag mehrte, gait er als der ortho-
doxe Bisehof von Constantinopel; daher sie alle
es als freche Intrusion abwehrten, als ein Protege

-

des Petrus von Alexandrien, der cynische Philo-
soph Maximus, mit dem Anspruch auf die bischof-
liche Wurde in der Hauptstadfc 380 auftrat. Der
Kaiser Theodosius behandelte jedenfalls auch den
G. als legitimen Anwarter auf die hochste kirch-
liche Wtirde im Ostreich, denn ihm lieB er die
den Arianern abgenommene Apostelkirche im No-

60vember 380 ausliefern. Eine der ersten Hand-
lungen des groBen Eonzils in Constantinopel im
Mai 381 war die Erhebung G.s auf den bischflf-

lichen Stuhl von Constantinopel : noch unter dem
Vorsitz des Bfischofa) Meletios von Antiochien wurde
dieseAnfeabe erledigt. Bald daraufaber starb Mele-
tios; GM der nunmehr den Vorsitz auf der Synode
zu fuhren natte, erkrankte, und uber der Frage
nach dem fur Heletios zn hestimmenden Nach-

folger in Antiochien kara es zwischen G. und der
Mehrheit der Synodalen zum Bruch. Im Interesse

der VersOhnung hatte G. den bisherigen Gegen-
bischof des Meletios in Antiochien, den Altnicaener

Paulinus vorgeschlagen. Nicht bloB die syrischen

Bischofe wollten davon nichts wissen, andere Ri-

valitaten enthullten sich nun, und im Zorn fiber den

Eigensinn und Egoismus seiner Amtsgenossen warf

ihnen G. die eben empfangene Wurde vor die

FuBe; er erbat vom Eaiser seine Entlassung und 10

zog sich nach der Heimat zuruck. Die Synode

wahlte an seiner Stelle den kilikischen Laien

Nektarios (381—397). Ein paar Jahre hat G.

dann wieder Nazianz regiert, aber mit wachsen-

dem Unmut iiber die riicksichtslose Agitation der

ApoDinaristen in seiner Gemeinde; und als es

ihm endlich gelungen war, dort die Wahl eines

Gesinnungsgenossen, Eulalius, durchzusetzen, zog

er sich vom Offentlichen Leben, wahrscheinlich

auf sein Landgut in Arianz, zuriick und ist da- 20
selbst, inden letztenJahren viel von Erankheit, iiber

die er schon in Constantinopel nicht selten klagte,

gepeinigt, wohl im Winter 389/90 gestorben (nach

Hieronymus ein Triennium vor Abfassung des

noch im J. 392 publizierten Werks De viris illu-

strious) . G.s Werke fullen in Mignes Patrologia

G. 4 BdeM 35-38. Im wesentlichen wird da ein Ab-
druck der Benediktinerausgabe (Clemencet und
Caillau) 1778—1840 geboten. Von einzelnen

Werken sind seitdem verbesserte Sonderausgaben 30
erschienen, so von orat. 27—31 : The five theolo-

gical orations of G. by Naz. Edited by A. J.

Mason, Cambridge 1899; von orat. 7 und 43:
F. Boulenger Gr. de Naz. Discours funebres

en Thonneur de son frere Cesaire et de Basile de

C^sare"e, Paris 1908; die zwei rhythmischen Ge-
dichte von W. Meyer Abh. Akad. Miinchen,

Philos. El. XVII 2, 1885 Beil. I 400—409.

Doch ist eine neue Gesamtausgabe dringend not-

wendig; die von byzantinischenGelehrten verfaBten 40
Glossen und Eommentare zu G. , die jetzt zum
groBen Teil seine Werke fiiDen, sind ebenfalls

nur mange lh aft ediert und haben ihre Aufgabe
nicht losen konnen, weil sie schon verdorbene
Texte wie wir vor sich hatten : uber die Absich-
ten, die G. mit den wechselnden Formen seiner

^Lieder' verfolgte, wird erst zu urteilen sein, wenn
wir die urspriinglichen Formen kennen. Im all-

gemeinen ahmt auch in ihnen G. die klassi-

schen Muster nach
,
geht aber doch auch eigene 50

Wege. — Wenn wir von dem absehen, was ent-

weder nur in Ubersetzung erhalten oder zweifel-

haften Ursprungs ist, vollends von dem, was,
wie namentlich das spatmittelalterliche Drama
Chriatus patiens nur durch offenkundige Unter-
schiebung oder infolge von Namensverwechslung
unserem G. zugeschrieben worden ist, so besitzen
wir von ihm Briefe, Gedichte und Reden. Fast
250 Briefe, doppelt so viel Gedichte, darunter
freilich auch ganz kurze Epigramme, 45 Eeden, 60
von denen einige entweder ttberhaupt nie wirk-
lich gesprochen oder doch nachtraglich erheblich
umgeschrieben worden sind. In diesen K«den
offenbart G. eine ungeheure Vielseitigkeit ; bald
ist er Lob-, bald Trostredner, bald Verteidiger,
bald Anklager — so die Xoyot o%T}hxsvuxol wider
den toten Kaiser Iulian — , bald Exeget, bald
Dogmatiker, bald Moralist, bald Kirchenpolitiker.

uregonos 1802

Eins bleibt er immer: Rhetor, leider auch in

seinen Briefen und seinen Gedichten, die darum
so wenig poetisch wirken. In seinen eigentlichen

Eeden stCrt die Eunst ja nicht immer und er

ist auch kein SchOnredner; er versteht es z. B.
in den theologischen Eeden, die Lehre von der
Gottheit des Sohnes und des heiligen Geistes in
vollendeter Elarheit zu entwickeln, und wo er

selber in Affekt gerat, weiB er den Leser auch
mit sich zu reiBen. Aber die gelehrten Remi-
niszenzen, die Anspielungen nicht etwa bloB auf
die biblischen Biicher, sondern nicht minder auf
die klassischen Mythen und Philosophen, die

massenhaften aus der Schule mitgebrachten Euust-
mittel, besonders auch Wortspiele und Haufung
von fernliegenden Bildern ziehen die Aufmerk-
samkeit des Lesers immer wieder von der Sache
fort auf die Form und auf die Person des Eed-
ners : er arbeitet so viel mit Pathos bei Eleinig-

keiten, daB man ihm die tiefe Leidenschaft nicht

glaubt, auch wo sie hingehorte. Von den drei

groBen Eappadokiern macht dieser G. am stark-

sten den Eindruck des Dekadenten, trotzdem er

an geistigen Gaben hinter den beiden anderen
wahrlich nicht zurttcksteht. Aber er hat lite-

rarisch fur die Eirche ausschliefllich gearbeitet

in Formen , die sich das Christenturn nicht er-

schaffen hatte und die G.s Art am wenigsten
giinstig lagen: er will die Bliite griechischer

Eultur und zugleich die der neuen christlichen

Geistesbewegung in Vereinigung darstellen, Dieser
Aufgabe ist er nicht gewachsen. — Nicht bloB im
Morgenland aber ist G. die von alien Parteien an-

erkannte Autoritat schon um 400 gewesen und es

allezeitgeblieben, sondern auch die Latiner reiBen
sich um ihn. Hieronymus {vir. ill. 117) riihrnt den
vir eloquentissimux als seinen Lehrer, speziell

im Schriftverstandnis -— in der Tat hatte er von
379—381 in Constantinopel seines Verkehrs ge-

nossen— , und berechnet den Umfang seiner Werke
auf 30 000 Zeilen. Er nennt dann eine Reihe von
libri, z. B. Laudes Athanasii, Adversus Euno-
mium libri II, wobei es sich um Reden handelt,

sonst nur einem Liber hexametro versu virginita-

tis et nuptiarum contra se disserentium : seeutus

est Polemonium dicendi xaQaHl^Qa - Noch be-

geisterter feiert Rufinus um 399 den G. in derPrae-
fatio zu seiner ttbersetzung von 9 (er selber sagt:

etwa 10) Reden des Nazianzeners; G. ist ihm
gleich unerreicht oder doch unubertroffen im Leben
wie in Beredsamkeit , in fides wie in scientia.

Diesem Werk des Kufinus, das leider eine hSchst
mangelhafte Wiedergabe des Originals darstellt,

verdanken dann die spateren lateinischen Ver-
ehrer des Eappadokiers G., wie schon Augustinus,
so Leo d. Gr. , Vigilius von Thapsus, Facundus
von Hermiane, ausschlieBlich ihre Bekanntschaft
mit seiner Weisheit. Siehe die Ausgabe von E n gel-
brecht im Corp. scr. eccl. lat. 46, 1910, die

einzige brauchbare des lateinischen G. G.s Eeden
waren gewiB sehr schwer so zu tibersetzen, daB
die tjbersetzung ahnlich wirkte wie das Original

;

Rufinus hat ihn aber auch weniger iibertragen,

als in seiner Muttersprache nachgeahmt. . VgL
die freilich langst nicht mehr genugende Bio-

graphie von Ullmann 1825 (1866). J. E. As-
mus Greg. v. Naz. und sein Verhaltnis zum Ori-
genismus, theolo^. Studien und Kritiken 1894^



314ff; X. Httrth De Greg. Naz. orationibus
funeferibus (Dissert. Argentor. XII 1907.

5) Gregorius, Bischof von Nyssa in Kappa-
dokien, gest. ca. 394, Er wurde als ein jiingerer
Bruder des Basilius d. Gr. (o. Bd. Ill S. 52f.)

geboren, vielleicht erst gegen 340. Er ist ahn-
lich erzogen worden wie sein Bruder, war auch
fruher getauft worden, hat sich aber verheiratet
und eine weltliche Laufbahn eingeschlagen. Um
371 hat ihm gleichwohl, nachdem die Freunde,
vor allem Gregorius von Nazianz, kraftig auf ihn
eingewirkt hatten, sein Bruder die bischofliche
Wurde in Nyssa aufgedrungen, einer im Westen
Kappadokiens am Halys gelegenen Stadt. Unter
der Regierung des Valens wurde er von dort ver-
drangt, muflte sich eine Zeit lang versteckt halten,
nach dem Sturz des Arianers aher hat ihn von
379 bis Ende 394, wo wir ihn zum letztenmal
auf einer Synode in Constantinopel antreffen,
niemand im Besitz von Nyssa gestort, Er ist

zwar oft und auf lange Zeit von seiner Gemeinde
getrennt gewesen, aber das hing mit kirchlichen
Fflichten zusammen : er war ein iiberaus fleiJSiger

Besucher der Synoden, z. B. 379 in Antioehien
381, 382, 383 und 394 in Constantinopel, wurde
auch nicht selten an den Hof gebeten, um priester-
liche Akte zu vollziehen, und eine lange Eeise
durch Palastina und Arabien hat er um 380
auf den Wunsch einer Synode gemacht, um dort
fur Herstellung der kirchlichen Ordnung zu
sorgen. Im Gesetz vom 30. Juli 381 (Cod.
Theod. XVI 1, 3) wird er unter den Siiulen der
Orthodoxie aufgezahlt

; bei Lebzeiten des Basilius
hat er wohl etwas im Schatten des groBeren
Bruders gestanden, der mit seinen diplomatischen
Fahigkeiten keineswegs immer znfrieden war.
Hieronymus vir. ill. 128 interessiert sich fur ihn
nicht entfernt so lebhaft wie fur den Nazianzener,
obwohl er auch ihn im J. 381 in Constantinopel
kennen gelernt hat; und Rufinus hat wohl etwa
zehn Meisterstucke von Basilius und von G.
von Nazianz, aber keins von G. von Nyssa ins
Lateinische iibersetzt. Ein Mifigeschick hat ihn
auch insofern verfolgt, als es bis heute noch
keine, den Benediktinerausgaben etwa der bei-

den anderen Kappadozier gleichwertige Ausgabe
seiner Werke gibt. Eine reichhaltige Sammlung
von fast allem bislang Publizierten findet sich
ja in Migne G. 44—46. aber einen Uberblick Tiber
die Abstammung der Bestandteile gewinnt man
nur mit Hilfe von Loofs Theol. Real-Encycl. 3 VII
146f. Eine kritische Ausgabe vonForbenius
1855 und 1861 ist in den Anfangen stecken ge-
blieben; eine wirklich neue Rezension hat nur
der Xoyog xaTTjxijuxos (6 fiiyag) in der Ausgabe
von Srawley The catechetical oration of G.
of Nyssa, Cambridge 1903, erfahren, dessen Test
ubernommen wurde von L. Heridier Diseours
cateche'tique , Paris 1908. Von der Korrespon-
denz des Nysseners sind blofi 26 Briefe erhalten;
von eigentlichen Reden auch nicht soviele wie
bei G. von Nazianz. Seine Rede gegen die
Wucherer mag als Beispiel einer Moralpredigt,
die auf den Protomartyr Stephanus als Lob- und
die 381 und 385 gehaltenen Leichenreden auf
den Antiochener Meletios, auf die sechsjahrige
Pffljawain Pulcheria und die Kaiserin Flaccilla
*te Trostreden herausgehoben werden. Unter den

uregonos 1864,

asketischen Abhandlungen ragen hervor mgl
THXQ&svias und xegi rov nam &edv a>t(mov

f seine-
Vita Macrinae, Lebensbeschreibung seiner frtih
verstorbenen Schwester Macrina, ist auch mehr
ein asketisch-ethischer Traktat als eine Biographie-
G.s Methode in der Exegese leidet an allert
Fehlern des Alexandrinismus , trotzdem findet er
z. B. in der Auslegung des Vateruiisers sehr
warme Tone und in der nattirlich ganz mystischen

10 Interpretation des Hohenliedes zeigt er, gegenuber
einer massenhaften und festen tjberlieierung be-
merkenswerte Selbstandigkeit. Wie ein Grundrift
der Glaubenslehre gibt sich die Oratio catechetical
in dem Dialog mit Macrina tisqi yvxys xal ava-
ordoscog hat er auch die schwierige Dialogform
leidlich geschicktbemeistert. Seine polemischen Ab-
handlungen: wider die Eunomianer zwGlf Biicher^
gegen den Apollinarisnius dvuoQrjTixd;

, xazi
etfiaQpnnjs zugunsten der menschlichen Willens-

20freiheit gegen den astrologischen Wahn, gehfiren.
zu den besten Stucken dieser Gattung innerhalb
der griechischen Literatur; G. kampft wenigstens^
nicht mit Schimpfworten, sondern mit Griinden.
Seine Rhetorik ist nicht so glanzend wie die des
Nazianzeners, obwohl auch ihm das Ideal durch
die Schule gegeben ist. Von der Metaphysik
des Origenes, von der Gedankenwelt Platons und
den Neuplatonikern steht er gar nicht so fern
ab, wie die Kirche es spater wtinschte; er hat.

30 auch weit tiefere spekulative Bediirfnisse als
seine bertihmten Freunde. Jedenfalls ist er in
den dogmatischen Form ein, die audi er angstlich
deiinierte und verteidigte, nicht untergegangen.,
Die Kirche hat von ihm nur aufgenommen, was
er mit der Gemeinde-Orthodoxie gemeinsani hatte.
tiber seine Abhangigkeit von der rhetorischen
Tradition vgl. J. Baurer Die Trostreden des G..
von Nyssa in ihrem Verhaltnis zur antiken Rhe-
torik, Marburg 1892; eine Menge von dogmen-

40 geschichtlichen Monographien tiber einzelne Punkte
aus der Theologie oder Philosophic des Nysse-
ners^ entschadigen uns nicht fur den Mangel jeder
befriedigenden Biographic: die bei Bohringer2
1876 stellt kaum eine Vorarbeit dar. Freilich
mufi der Verarbeitang zunachst die Herausgabe
der Teite in zuverlassiger Form vorangehen.

6) Gregorius, Illiberitanus , Baeticus, Hispa-
nensis zubenannt, Bischof von Elvira (Granada
zwischen 357 und 400. Hieronymus berichtet

50 im J. 392 (de vir. ill. 105) fiber ihn, seines Wis-
sens sei er noch am Leben, wenngleich im hOch-
sten Greisenalter

;
geschrieben habe er diverso*

medioeri sermone tractates, et de fide elegantem
librum. G. taucht fur uns erst in den Bekennt-
nisstreitigkeiten der letzten Jahre des Kaisers
Constantius II. auf, mag also um 355 Bischof in
seiner Vaterstadt geworden und kaum spater als
325 geboren sein. Er gehOrt zu den wenigen
ganz unerschutterlichen Vorkampfern der nica-

60 nischen Orthodoxie im Abendlande ; trotzdem ist
uber ihn nie die Strafe des Exils verhangt worden.
Hilarius von Poitiers hat uns im Opus historicum
(Migne L. 10, 713) einen Brief des Bekenners
Eusebius von Vercellae an G. aufbewahrt (wohl
vom J. 360), wo dieser ihn dazn begluckwiinscht,
da6 er sogar dem Hosius, als der transgressor-
geworden war, ^iderstand geleistet und den Ab-
fall der Majoritat tod Bimini (35&/360) nicht mit-

1865 Gregorios Gregorioa 1890

gemacht habe, Demnach kann er nicht mit dem
-Mitgliede der arimmensischen Deputation {Hila-

Tius, Migne L. 10, 702) namens G. identifiziert wer-

den, da alle zehn Legaten umgefallen sein solien;

Ton ihm' ruhmt aber Hieron. chron. z. J. 370,

-daB er gleichwie Lucifer von Calaris mcmquam se

Arianae miseuit pravitati. Das klingt schon so,

als habe sich G. der luciferianischen Sekte, die

mit keinem je in Arianismus gefallenen Bischof

-die Kirchengemeinschaft aufnahm, angeschlossen,

und dies bestatigen uns nr. 2 und 2 a der Col-

lectio Avellana (ed. O. Guenther Corp. script.

*ccl. lat. 35 p. 15—35 und 46), ein im Winter
383/4 am kaiserlichen Hof in Constantinopel von
-den schismatischen Presbyfcern Marcellinus und
Faustinus eingereichter libellus preeum und die

vom Kaiser darauf an den zustandigen Prafekten

Cynegius erlassene ,Lex Augusta'. Die Presby-

ter schildern mit kraftigen Farben die Nieder-

lage, die Hosius erlitten, als er die weltliche Ge-

walt gegen den ihm unbequemen Einzig-Stand-

haften, G. von Elvira, aufbieten wollte : ihn selber

lasse man auch seitdem unangetastet, nur die mit

ihm in Gemeinschaft treten wollen, hatten schwer
zu leiden. Laut § 90 des libellus jarecum hat

G. um 365 den Lucifer in Sardinien besucht;

der Kaiser hat ihm von 384 an freie Religions-

Iibung gesichert.

Die luciferianischen Presbyter scheinen unsern

G. auch als Wundertater riihmen zu wollen, von

schriftstellerischen Leistungen, die sie doch dem
Lucifer so hoch anrechnen, vermerken sie bei G.

nichts. Zur Zeit des Konflikts mit Hosius (um
358/9) ist er noch ein fast Unbekannter Mann in

Corduba, rudis adkuc episcopus, nur apud Chri-

stum non rudis vindex fidei. Indessen das Zeugnis

des Hieronymus fiir seine literarische Tatigkeit

lafit keinem Zweifel Kaum. Schon Que sn el und
Tillemont entdeckten den ehgans liber ,de fide'

wieder in einem teils ohne Naraen iiberlieferten,

teils dem Ambrosius, dem G. von Nazianz, dem
Vigilius von Thapsus, dem Foegadius von Agen
augeschriebenen Traktat De fide orthodoxa contra

Arianos, Migne L. 20, 31-50. 17, 549—568, zer-

stUckelt auch 62, 466—468 und 449—463. Augu-
stinus (s. epist. 148, 2, 10) hat schon vor dem
J. 413 diesen Traktat als ein Werk des G. von

Nazianz zitiert und ihn offenbar, wie ein Teil

unserer Rufin-Hsa. bestatigt, innerhalb der Samm-
lung von Reden des Nazianzeners, die Rufinus

iibersetzt hatte, vorgefunden. Aber so gewiB die

andern neun Stucke jener Sammlung ttberset-

zungen aus — noch vorliegenden — griechischen

Testen sind, so gewiB ist der Traktat de fide

original lateinisch ; er ist auch alter als 400, und
weist in allem in die Zeit, wo noch die altnica-

nische Theologie im Abendlande das Feld be-

hauptete. Dem Rufinus darf man weder die Frech-
heit noch die Unvorsichtigkeit zutrauen, daB er

selber diese Abhandlung in sein Corpus Grego-
rianum aufgenommen hatte, ebensowenig kann
er der Verfasserschaft verdkchtigt werden; ist

aber ein Zufall im Spiel bei der Verkoppelung
von De fide mit den neun Reden des Bischofs

von Nazianz, so wird derselbe am ehesten be-

grelflich, wenn auch ,De fide' den Namen eines

Gregorius episeopus als Verfasser trug. Von alien

Abendlandera, auf die man geraten hat, laBt ftber-

haupt nur G. von Elvira, dem Hieronyinus ein

Werk mit solchem Titel und solcher Haltnng
ausdriicklich zuschreibt, als Verfasser sich halten.

Vgl. Hierzu Engelbrecht in Corpus scr. eccl.

lat. Vind. 46 p. IX—XVI.
1906 in Bulletin de literature eccle*siastique

public par Tinstitut catholique de Toulouse, p. 233
—299 hat Dom Andre* Wilmart mit der Ab-
handlung Les tractatus sur le Cantique attribu^s

10 a Gre'goire d'Elvire einen entscheidenden Schritt

getan, um die literarische Erbschaft des G. von

Elvira wiederherzustellen. Er lenkt die Auf-

merksamkeit auf die 1848 von Heine in seiner

Bibliotheca Anecdotorum (aus spanischen Biblio-

theken) an achter Stelle (teilweise nur fragmen-

tarisch) publizierten ,Commentarii in Cantica Can-

ticorum scripti* unter denen der erste ein ,Com-

mentarius Gregorio Illiberitano adscriptus' ist (p.

132—166). Die Hss. haben diesen Kommentar —
20 in Wirklichkeit fiinf Homilien tiber Teste aus den

ersten Kapiteln des Hohenliedes 1, 1—3, 4 —
dem Papst Gregor zugeschrieben, verraten aber

durch Subscriptiones und Titel noch, dafi diese

Zuteilung auf spaterer Konjektur beruht: Wil-
mart hat es leicht zu erweisen, dafi das Bueh
ebensogut zu dem Bischof von Elvira um 390

pafit, wie schlecht zu dem Papst um 600. Und
er fiigt den zwingenden Beweis hinzu, daB der

,Kommentar' zum Hohenlied dem gleichen Ver-

30fasser gehOrt wie die 1900 bekannt gewordenen,

herrenlos umhergeworfenen 20 Tractatus Origenis

de libris ss. scripturarum (ed. Batiffol -Wil-
mart). Die Abfassungszeit, die Manier und die

Theologie in beiden Buchern stimmen zu G. von

Elvira; der Stil ist ein anderer als der in De
fide; aber wahrend jenes ja auch nach Hieronymus

ein elegans liber sein sollte, hat G. sonst trac-

tatus medioeri sermone verfaBt : eben dieser Stil-

gattung gehSren die mit lebhafter Phantasie und
40viel Willkiir den Text ausnutzenden, altere Ar-

beiten unbefangen ausschreibenden und kombi-

nierenden exegetisch-erbaulichen Betrachtungen

iiber das Hohelied und gemischte Texte an. Wir
waren demnach im Besitz einer ganz respektablen

Hinterlassenschaft des glaubenseifrigen Spaniers,

die von diesem festen Fundament aus vielleicht

noch erweitert werden kCnnte. Vgl. P. Lejay
L'hMtage de Gregoire d'Elvire in Revue Bene-

dictine 1903 Oct. und zur Frage nach De Fide

50 noch besonders Wilmart in La tradition des

opuscules dogmatiques de Foebadius, Gregorius

Hliberitanus, Faustinus, S.-Ber. Akad. Wien CLIX
1, 9—24. — Ein gewichtiges Bedenken gegen

Wilmarts Hypothesen hat Cuthbert Butler
erhoben (Joum. of theolog. studies X 1909, 450

—459). Die ZusammengehOrigkeit der Homilien

fiber das Hohelied und der Tractatus Origenis

steht auch fur ihn aufier Zweifel, die Identitat

des Verfassers mit dem von De fide halt er fur

60 hOchst wahrscheinlich, und fast alles spreche fur

G. von Elvira ; aber ein ungel5stes Ratsel bleibt

vorlaufig der von Butler gefuhrte Nachweis

einer Benatzung sowohl der von Rufinus ange-

fertigten tJbersetzung von Origenes Genesiskom-

mentar als der Predigten des Gandentius von

Brescia tin den Tractatus Origenis III xmd IX
(s. die Teste in Butler Journ. of theoL stud,

VT 1905, 587—598); damit waren die Tractatns



unter die Grenze des 4. tuid 5. Jhdts. herabge-
zogen. Bereits hat P. Brewer Wilmerts G. von
Elvira durch Rufinus ersetzt und diesem dabei
sogleich noch ein weiteres herrenloses Stuck zu-
erkannt — die Exhortatio S. Ambrosii ad neo-
phytos de symbolo — in dem Buch iiber das
sog. Athanasianische Glaubensbekenntnis, 1909,
Exkurs 2 p. 151—178, was keinenfalls ein gluck-
licher Griff war. Aber ableugnen lafit sich jene

uicgunua XODO

mengestelltes. G. scbreibt ein schauertiches La-
tein

; er war sich seiner grammatiachen Unbildung^
auch wohl bewuBt und verspottete sich selber
als loqtiem rustieus

; was damals gebildete Gal-
lier noch an Kunstsprache zur Verfugung hatten,
zeigte ihm ja sein Bewunderer, der spatere Bischof
von Poitiers, Yenantius Fortunatus. Aber so ent-
geht er auch der Phrase und dem zweideutigen
Rhetorenstil. Sein kritisches Urteil in seinen Be-.11- . , ., . ,,

"—,»—v , J iwicwiciisiu. oein Kmiscn.es Urteil in semen B*>-

nnd Gaudentius des G. druben huben, von alteren,
heute verlorenen Schriften umgehen. Wohl aber
kSnnte G., wenn er 325 geboren ist, noch um
405 geschriftstellert haben, so gut wie Cassiodor;
die decrepita s&nectus des Hieronymus im J. 392
beruht nicht auf Personalkenntnis. Allerdings
hatte dann Hieronymus in de vir. ill. natiirlich
andere Tractatus von G. im Auge als die nunmehr
zuruckeroberten. Yor der Entscheid^g wd7n 20^ ^ffa™^S'^to^^^S
zuverlassige Texte aller dem G. von Elvira zu- vnr aiw \^ZT, ZlfJ^Hf£5*'^ 1S}zuverlassige Texte aller dem G. von Elvira zu-
geschriebenen Werke abzuwarten sein ; die bis-
herigen Ausgaben reichen noch nicht aus.

7) Gregorius, Bischof von Tours, gestorben
594. G. ist kurz vor 540 in Arverna, dem heu-
tigen Clermont-Ferrand, geboren. Er stammte
aus senatorischer Familie ; seinen ursprunglichen
Namen Georgius Florentius vertauschte er nach
dem friihen Tode des Vaters Florentius mit dem

gesteckten Grenzen einer Pruning unterliegen-
selbstverstandlich ist er mafilos wundersichtig"
aberglaubisch, voll Furcht vor dem nahen Welt-
ende und mit alien Yorurteilen des guten Kirchen-
mannes gegen Arianer wie Heiden behaftet. tlber
das Anekdotische kommt er nicht hinaus: emeu
inneren Zusammenhang sucht er weder auf zwischen
den Personen und ihren Handlungen noch in der
Entwicklung der Ydlker, Aber er hat gute Amren

vor allem aufrichtig bemuht, ohne Schonfarberei
die Wahrheit zu sagen. Unermudlich verbessert
er sich selber; der Ubellus de episcopis Turo-
nmsibus z. B., mit dem er das letzte Buch der
Frankengeschichte schliefit, weicht in einer Eeihe-
von Angaben, immer zuni EicMigen hin, von den
alteren Abteilungen des Werkes ab. DaB die
Genauigkeit der Datierung ihm am Herzen liegt,
ist schon ein gates Zeichen; man wundert sich

fin Oh ir der fscbaf P^l ^^^ l*^ & CUTm stdlantm rati<» ^fiht hat^„™»Jf J
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Clermont, Er kommt sogar an die Heiligen - wie vie!spater ein Priester Avitus in derselben Stadt,

lediglich mit dem Ziel, ihn zu einem guten Geist-
lichen vorzubilden. Den asketischen Trieb in ihm
steigerte erne Wallfahrt zum Grabe des heiligen
Martinus in Tours um 563 ; 573 wahlte man ihn
in Tours zum Nachfolger des Bischofs Euphro-
nius. Bis zu seinem Tode, 17. November 594,

mehr an das Frankenvolk — heran mit einer ganz
neuen Art des Interesses, dem Interesse des ge-
borenen Gelehrten. ,Wifibegier und Sammeleifer
dezimieren die keineswegs fehlende Anekdoten-
psychologie'. Yon seinen Werken besitzen wir
erne musterhafte Ausgabe in den Monum. Germ
script, rer, Merov. I 1 u. 2, 1884 und 1885 von

keit, Weisheit und diplomatisches Talent die vm, T^ B. nil,.,+ icon ^rllz ,_ ^ °es
-Tkeit, Weisheit und diplomatisches Talent die

durch Brande furchtbar mitgenommene und in
den merowingischen Thronstreitigkeiten heiB um-
strittene Stadt wieder in die Hohe gebracht.
Unter vier KOnigen hat G. es fertig gebracht,
nicht bloB sich selber gegen die Anfeindungen
der Parteiganger zu behaupten, sondern die Inter-
essen der Stadt zu fOrdern; seine kluge Zuruck-
haltung von der politischen Agitation und von
jeder Yerfolgung persdnlichen Yorteils verschaffte 50
ihm zuletzt unter der KOnigin Brunhilde sogar
groBen EiniluB auf die Staatsgeschafte.

Als Bischof begann G. zu schriftstellern ; mit
dem ersten Werk, das er 575 begann, De vir-
tutibns Martini episcopi libri TV, ist er nicht
ganz fertig geworden, cine Reihe anderer Mirakel-
sammlungen unterbrachen jene Arbeit; G.s 20
Heiligenbiographien im Liber de vita patrum bieten
aus der hagiograpbischen Literatur dieser Epoche

Einzelzuge. Eine h5chst bedeutsame historio-
g^?bjsche Leistung sind die zehn Bucher der
Histom Francorum, an der er auch fast 20 Jahre
lanft bis kurz vor seinem Tode, gearbeitet hat.
In Buch 1 gelangt er schon bis zum Tode desfe^en Martin™ (kurz vor 400); von Buch 5—W bietet er ledigUch Zeitgeschichte , Selbst-
erleotes nnd aus eigenen Aufzeichnungen Zusam-

von Th. Ruin art 1699 abgedruckt in Migne L.
71. Vgl. L6b ell Gr. von Tours und seine Zeit,
Leipz. 2 1S69. Gabriel Mo n o d Etude critique sur
les sources de l'histoire merovingienne I; Gregoire
de Tours, Paris 1872. Mas Bonnet Le Latin
de Greg, de Tours, Paris 1890. C. A. Bernoulli
Die Heiligen der Merowinger, Tubingen 1900T
Kapitel 5 (S. 88—121): die Heiligengelehrsam-
keit des Gr. von Tours.

8) Gregor I.
f Bischof von Bom. gest 604.

Im J. 540 wurde er zu Eom aus einer senatorischen,
und namentlich in Sizilien reich begiiterten, Fa-
milie geboren. Nach dem friihen Tod des Vaters
widmete sich die Mutter dem Klosterleben, liefi
mdes ihrem Sohn eine standesgemiiBe Erziehung
angedeihen. Er brachte es schon vor 573 in der
Staatskarriere zum Praefectus Urbi, entsagte
aber in plstzlichem Umschlag der Stimmung
alien welthchen Aspirationen. verkaufte die vater-wobl am m*frf-„ wT+«

—"-';-" r™^ *>vv „ aiieu weixucnen Aspirationen. verkauite die vater-

XlOster, in deren eines, zu Rom, er selber eintrat.
Die asketischen Ubungen, denen er sich hier un-
barmherzig unterwarf. mOgen den Grund zu seiner
spateren KrankKchkeit — wahrend der letzten
Lebensjahre war er fast dauemd an das Bett
gefesselt — gelegt haben. Gleichwohl zwang ihm
Papst Benedict I. 577 das Amt eines Diakonen
in Rom auf , nnd gleich nach seiner Thronbe-

steigung sandte ihn Pelagius II. (579—590) als

Apocrisiarius nach Constantinopel, ein Posten, der

ihm bereits eine Anwartschaft auf die spatere

Papstwiirde verheh. 585 kehrte er zwar nach Rom
zuriick und durfte als Abt sich der Leitung seines

Klosters widmen, nahm indessen an den Curia-

geschaffcen teil , und wurdc nach dem Tode [des

Pelagius, wahrend die Pest in der Stadt wiitete und

die Langobarden sie von drauBen bedrohten, ein-

stunmig von Laien und Klerus zum Papst ge-

wiihlt. Die Flucht vor dem verantwortungsvollen

Amt, die ihm ernst war, liat ihm nicht geholfen

;

am 3. September 590 wurde er ordiniert, am
11. Mara 604 ist er gestorben (der 12. Marz ist

der Tag seiner Depositio). Yon seiner grofl-

artigen Tatigkeit als Politiker und Kirchenfurst

kann hier nicht des naheren die Rede sein; das

Ansehen Roms hat er auf dem edelsten Wege
wiederherzustcllen verstanden ; wo auch der Kaiser

versagte. erwies er sich, oft mit den groBten

pers6nlichen Opfern, als Better in der Not. So

hat er die in Folge des Dreikapitelstreits mit

Rom zerfallenen Provinzen leise wieder an Rom
herangezogen und durch die Missionsarbeit an

den Angelsachsen ein verlorenes Konigreich in

die innigste Abhangigkeit von Rom gebracht.

Die einzigen Schatten fallen auf seine flffentliche

Tatigkeit durch den leidenschaftlichen Titelstreit,

den er mit Constantinopel fiihrte. wo er sein

servus servorum Dei dem oixovjusvikoc naxqi-

aexys des Johannes Jejunator gegenubersetzte,

sowie durch die jubelnde BegriiBung, die er dem
blutbefleckten Tyrannen Phocas 602 und 603

zusandte, nur weil Kaiser Mauritius (582—602)

dem Papst nicht immer hatte zu Willen sein

diirfen und konnen. Die Urkunden seiner groB-

artigcn politischen und pastoralen Tatigkeit, zu-

gleich die wertvollsten und reichhaltigsten Do-

kumente fur die Geschichte seines Zeitalters sind

seine Briefe, ca. 850 Schriftstiicke chronologisch

geordnet und nach seinen Pontifikatsjahren in

vierzehn Bucher zerlegt, Registrum Epistolarum,

herausg. von P. Ewald und Ludw. M. Hart-
mann in Mon. Germ. Epist, Tom. I u. II 1891

und 1899.

Fur die iibrigen Werke G.s sind wir noch

auf die Maurinerausgabe von 1705 und 1744 oder

den etwas verbesserten Abdruck bei Migne L.

75—79 angewiesen. Wie sehr sie der Korrektur

aus den Manuskripten bedurfen, mag man ersehen

aus L. Hartmann Zur Orthographie Papst Gre-

gory L, Neues Archiv f. D. Gk. XV 529. Charak-

teristisch fur seine literarische Eigenart sind die

35 Bucher Moralia, oder Expositio in beatum

Job, das balb gelehrte Exegese, halb ein Hand-

buch der Ethik ist, begonnen in der Constanti-

nopler Zeit, aber erst nach 590 vollendet und

dem Bischof Leander von Sevilla gewidmet. Eine

unbefangenere Auslegung liegt vor in den 40 Ho-

milien fiber Evangelienperikopen (um 592, vgl.

Pfeilschifter Die authentische Ausgabe der 40

Evangelienhomilien Gregors d. Gr., Munch. 1900)

und in den zwei Buchern Homilien iiber Ezechiel.

Sein Bestes an Lebensweisheit nnd Erfahrung in

der Behandlung der Menschen hat er niedergelegt

in den vier Buchern der Regula pastoralis; der

religiosen Erbauung, doch anch der Exposition

dogmatischer Grunalehren wie der von der Inter-

zession der Heiligen nnd vom Fegfeuer, dienen

die libri IV dialogorum de vita
;
ef miramia

patrum italieorum et de aeternitate anima-

rum. Diese Werke sind vom 7. Jhdt. an in

alien Teilen der abendlandischen Kirche eifriger

gelesen worden, als die Meister, von denen G. sich

doch ganz abhangig wuBte, Ambrosius, Hieronymus

und Augustinus. Er hat auf Jahrhunderte hin

den Geschmack, den Geist, das Wissen und

10 Wollen der lateinischen Kleriker bestimmt. Ein

origineller Denker ist G. nicht gewesen; er ist

auch kem hervorragendeT Schriftsteller, vielmehr

breit und eintenig, aber wenigstens nicht mani-

riert und spielerisch, dazu frei von Eitelkeit und

ehrlich. Mit G. , der von sich behauptete, er

verstande kein Griechisch — was sicher nur von

seiner Unfahigkeit zu griechischer Schriftstellerei

verstanden werden darf — hat sich das Abend

-

land definitiv der Vorherrschaft , ja iiberhaupt

20 dem EinfluB der orientalischen Theologie ent-

zogen. Er vertritt ganz und gar die Eigenart

der mittelalterlichen Kirchlichkeit und redet doch

noch in der Sprache der alten Zeiten als in seiner

Muttersprache und fuhlt sich noch mit den klas-

sischen Theologen, wenn auch nur selten noch

mit den heidnischen Klassikern in ununter-

brochenem Zusammenhang.
Grofie Yerdienste hat G. sich jedenfalls um

die Ausgestaltung des Kirchengesangs und der

30Liturgie erworben; wieweit aber der Cantus Gre-

gorianus und das Sacramentarium Gregorianum

unmittelbar sein Werk sind, lafit sich zur Zeit

noch nicht feststellen. Dafi die von Hieronymus

verfertigte Ubersetzung der Bibel aus dem he-

braischen Urtext — beim Neuen Testament die

Revision nach der griechischen Vorlage — in der

lateinischen Kirche uberall sich an Stelle der

alteren Teste als ,Vulgata( durchsetzte, ist eben-

falls ein Yerdienst des G. Unendlich vieles ist

40irrtumUch ihm zugeschrieben worden; bei inte-

ressanten Kommentaren, wie dem zum Hohenlied,

der unter seinem Namen geht, liegt wenigstens

der Verdacht spaterer ttberarbeitung vor: eine

Monographie, die dem Namen gerecht wiirde, steht

noch aus; gerade die literarischen Probleme, die

seine Hinterlassenschaft uns aufgibt, sind zum
guten Teil noch nicht einmal angefaBt, Nur zur

ersten Orientierung genugt BOhringer Die Kirche

Christiund ihre ZeugenZ I 4, 1879. [Julicher.]

50 9) Gregorius von Tours, Historiker der Mero-

vingischen Zeit. G. wurde gegen 538 zu Arverni

(Clermont-Ferrand) geboren. Er entstammte einer

der vornehmsten romanisierten Familien. Da sein

Vater fruh starb, wurde er von seinem Oheim,

dem Bischof Gallus, und von Avitus, dem nach-

maligen Bischof von Clermont, erzogen. Im J. 573

erhielt er von Ktfnig Sigebert das Bistum Tours

und war von nun an an alien wichtigen Ange-

legenheiten des Frankenreichs beteiligt. Beson-

60ders in den letzten Lebensjahren von hohem An-

sehen im ganzen R^ich, ist er am 17. November

594 gestorben. G.s Hauptwerk, die^Historia eccle-

siastica Francorum', wie es in einigen Hss. heiBt,

oder richtiger die ,Zehn Bucher frankischer Ge-

schichten' ^attenbacb) kommt fur die Encyklopa-

die nur mit den ersten vier Bfichern in Betradit,

Sie erzahlen in schlichter Weise, die kanm noch

die klassische Rhetorik verspftren lafit, die Urge-



sciuente der Franken bis zum J. 575 (Sigeberts
lod), aachdem erne tbersicht der Weltgeschichtewm Mbliscfi-kirchengeschichtlichen Standpnnfct
orausgescbickt tat. G.s Quelle ist in erster
Lime die frankische Tradition, und so 1st selbst
noch die Geschichte Chlodwigs an vielen Stellen
mit Sagenhaftem durchwoben (Junghans Ge-
schichte der frankischen KCnige Childerich und
Chlodwich 1857. Mo nod Etudes critiques sur
les sources de Phistoire Merovingienne 18721
Darieben smd, natflrlich abgesehen von zwei Schrift-
stellem die wobi der rfimischen Zeit augehort

^LlU \ \ ™**iedene Annalen und Hei-
Lgenleben benutzt; die Ansichten der Neueren
genen im emzelnen vielfach auseinander. Eine

JS?
e^S1C^ Sibt KuTth Clovis H2 235-

Sf i

er 1S
J'
wem>teils fur die hier in Be-

tracht kommenden Bttcher, da!3 G. sein Werk
noch emmal fiberarbeitet und wohl auch selbst
herausgegeben hat. Auch sonst hat G. eine rege
schriftstellensche Tatigkeit entfaltet. Eine voll-
standige tfbersicht gibt er selbst im Epilog der
Frankengeschichte; Jalles dort Erwahnte, mit Aus-nahme des Tractatus Psalterii, ist uns erhalten.

Wichtigste Ausgaben: M. G. H. Script, rer.
Merov. I von Arndt und Krusch, dazu die tber-
setzung von Giesebrecht in den .Geschicht-
schreibern der Deutschen Vorzei*. Omond et

Mono°d iTh n
8
r
/1893

'
^rtlignng auBer bei

IaI
9

- Watten *>ach I 7 103-112. Ebertia
ii? 4' * .

[Benjamin.]
10) Praefectus praetorio Constantly d Gr •

zuseinemAmtskreisegehdrte Africa (Cod. Theod!IV 6 3. Opt. Mil. Ill 3. 10). An ihn gerichtet

Cod. Theod. m 1, 2). Er machte einen miB-

™£?nJeTS^i 5? Sekte der Donatisten zu

11) An einen 'g., dessen Sohn Schuler desLibamus war, ist irn J. 365 gerichtet Liban. ep. 1 505.

».v
Jp

CUl
^S G

T
reSorius > Praefectus annonae

t^toVq i %
15)

'
Quaestor sacri Palatii ™J. 379 (Seeck Symmachus p. CXI CXXVI): Prae-

rectus praetono Galliarum im J. 383 (Sulp Sev
chron II 49, 2. Auson. de fast. (XXII) 1 'm>Z-

e^ahnt (Symmach. ep. VII 88). Ein Sohu vonto begann seme Laufbahn als Advokat (Sym-

37-22
P CrUC

'

CXXIV)
-

8^mmach-
eP- HI

13) Praeses Cappadociae um das J. 385; anihn gerichtet Greg. Naz. epist. 195 = Migne G

srbp^lw^
^3

'
r6

!?
ischer Offizier, vonSni-scher Abstammung. Zur Ermordung des Tyrannen

Wand? **«*»*> ^ ^ vo/allem' seinen

ht™^^*™8 an^e^chelt und an der TatIW T.n
teilgenommen haben (im J. 546,

53L I?! y
aDd

-
.

n 27-28). Unter Iohanne

Grekea, Ort ira pisidisch-phrygischen Greiiz-
gebiet von dem nur das Ethnlkon%WCT?vrfff auf

Gdl, uberhefert lst, Sterret Papers of the Amer.
school, Athens III nr. 374, 3. ^ [Ruge.l

lirenikos, lomsche Form statt Granikos; s. d.

Greothingi .. Greuthungi
[Mrchuer

'J '

iU^at im J. 527/8 mit emer groBen Zahl von

Jhir^
m in/on8t^tinoPel zum Christentum

Gresia (Geogr. Rav . 204, 17) s. Grisia.

e
GresinjS) Gresine (^ rOT^r>? Step^Bi.,nTmown Zonar. 454), Stadtchen der thrakischen

Chersonesos.
LBttrchner.]

90ffiof
eUtllS^ fishes Volk, zuerst erwahnt20Hist aug Claud. 6, 2 unter 5eyttari«» diversipopuh neben P^V, ^wft^,^ Tervingi u. a

ftfl?iJ tvTTl Grutun3{ Salmasius, vgl.

p J 10
h °/f" Deutsclie Altertumskunde V 538H-rrob 18 2 cam et ex aliis gentibus plerosgue

pariter transtulwset (auf romisches Gebiet) id
est ex Gtpedis Gmuthungis et Vandulis. Auch

und Oruthung%. Wie aber Zeuss (Die Deut
schen 406ff.) ausftihrt, bezeichnen^C^und

30 Qreuthungt dieselbe Abteilung des Gotenvolke,,
die CstUche wahrend die Tervingi (= WisigotM)
die westUche reprasentieren. Die Wohnsitze des
Volkes gibt nur Ammian genauer an; darnach
reichten sie im Osten bis an die Anwohner desDons die Alanen (XXXI 3, 1 Bum pervJts
mianorupiregtombus, quos Greuthungis con-
fines lanmtas comuetudo nominavU). SonstS^ I°Jk s<*ten erwahnt. Ammian. MarcXXVII 5 6 (J. 367) (Valens) Greutkungos belli-

40 eosam gentem adgressus est postque Uviora cer-tamma Athanarieum ea tempestate iudieem vo-tmitsstmum coegit in fugam. XXXI 3 5
Greuthungorum vallem. 4, 12 VitJiericus Greu-thmjorum rex 5 3 Greuthungi. Unter der
Regierung des Theodosius (386) erscheinen sie an

t^l
D

,

onaT
i
mundu»gen, um uberzusetzen, werden

aber durch erne blutige Niederlage zuriickge-
mesen Hydat. chron. 885 (Chron. min. II 15)

50 vgl. Consul. Const. Chron. min. I 244 victi at-que ezpugnati et in Romania captwi addueti
gens Greothgngiorum a nostris Theodosio et

il
l

n-AZ
Sm

'
IV 35

fder hier ™r &™ An-
fuhrer Oidotheus nennt, wahrend IV 38 der Name
des Volts [efroe „ Sx^iX 6v] in IlQoMyyov; ent-
stellt ist s . Zeuss 407. 422. Mullenhoff
Deutsche Altertumsk. V 539). Claudian. de IV
cons. Honor. 623ff. schildert dasselbe Treffen (amiDanumum fmuiam transnare Gruthungi, so

GOlautet der Name bei ihm auch sonst, in Eutrop.
11

l
b
l -

19
c
6-./99 -

576
'

Als skythisches Volk
auch bei Smdas (s. oxfoag) xal OHm,a^V(ovWW xQodootav Sfioylcoaooty zoTg Sxv&atg zoic
xalovfievoig rQovWyyots. Der Name ist bei Am-mian noch am richtigsten uberliefert (Greutkuntri) •

genauer lautet er Griutingi, Griutungi und be-
deutet nach Zeuss 407 3ewohner der Sand-
gegenden, Steppen', wahrend die Tervingi die

unnei 1874
,Bewohner der (westlichen) Waldgegenden* sind.
Man vermutet, dafi die G. sich auch an der Be-
siedlung Skandinaviens beteiligt haben, was z, B.
O. Bremer Ethnographie der german. Stamme
§ 85. 96 als sicher annimmt. Es kommt darauf
an, wie bei lord. Get. Ill 22 zu lesen ist, wo
unter den Volkern von Scandza nach den Gauthi-
goth (s. Gautae) angeffthrt werden dehine Mixi
(var. mixti) , Evagre (var. evagrae) , Otingis.
Mullenhoff (im Index der Mommsenschen Aus- 10 bung yQ a<piov (so Pap. Lond. CXXI 399. 425

seltener vor und bedeutet meist den Pinsel (Plin.
n. h. XXXV 68. Vitruv I 1, 3), dagegen erscheint
graphium fur G. seit der Augusteischen Zeit haufig,
und zwar mit der in LehnwOrtern after zu beob-
achtenden Kfirzung der Lange im Hiat (Lindsay

-

No hi Die lat. Sprache 49), s. Ovid am. I 11, 23
quid digitos opus est graphio lassare tenendo.
Ob diese Kiirzung auch im Griechischeii vorhanden
war, ist nicht sicher zu sagen; die haufige Schrei^

gabe p. 163 s. Otingi) liest dehine mixti Eva-
greotingis, wobei freilich der erste Bestandteil des
Namens ratselhaft bleibt (anders Zeuss 505).

[Ihm.]

GribOj von Iustinian restauriertes obermoesi-
sches Kastell im Gebiete von Aquae, Procop. de
aedif. 285, 20 rgi&o. Tomaschek Die alten
Thraker II 2, 89. [Patsch.]

Griffel. Sobald ein Volk gelernt hat, zum

Denkschr. Wien. Akad. philos.-hist. Kl. XLII) kann
lediglich Itazismus sein; es braucht nicht, wie
man angenommen hat, eine besondere Form yQ<x~
<piov gegeben zu haben.

Lat. graphium (mit der seltenen Nebenform
graphius, Anthol. lat. IIS. 223) hat sich bis
in das Mittelalter gehalten (Du Cange Gloss, med.
et inf. lat. s. v.) und gilt als Stammwort von
prov. grafts, afr. grafe, neufr. greffe (KOrting

Schmuck oder als \ erstandigungsmittel Bilder20Lat rom. WSrterbuch); auch unser deutsches
Oder ieichen zu ritzen. erfindRt rs anc.b halrl oin nT.'flPflii^ii ^„^™ „v^^iX,'4.^^„* /t^ in ™oder Zeichen zu ritzen. erfindet es auch bald ein
besonderes Werkzeug, um die Eitzungen auszu-
fiihren. Bereits die Bilderschrift auf den Ton-
tafeln von Ereta setzt ein derartiges Instrument
voraus (Maraghiannis Antiquity Crdtoises I
Taf. XXIII). Ob die Griechen dies Werkzeug
aus dem Orient (Riehm-Bathgen Handworter-
buch des bibl. Altert. II 1435) ubernommen oder
es selbst ermnden haben, ist nicht zu ent-

,Griffel' soil davon abgeleitet sein (P. K 1 u g e Etym.
Wo'rterbuch).

Dagegen ist lat. stilus kein Lehnwort
;
gegen

die fruher beliebte Zusammenstellung mit griech.
azvXos spricht der Vokal der ersten Silbe. Es
gehort zur Wurzel stig, die in instigare instin~
guere stimulus vorliegt (so Walde Lat. etym.
WOrterbuch 595) und mit dem Begriff des Spitzigen,
Eindringenden verbunden ist. So heifit stilus sonst

scheiden. Fur den Import spricht die Herkunft 30 im Kriegswesen und im Landbau ein spitzer Pfahl
der nahe verwandten bchreibfeder aus der Fremde (Bell. Afr. 31, 7. Pallad. IV 9 p. 109 Gessner),
der nahe verwandten Schreibfeder aus der Fremde
(s. Bd. VI S. 2098), fur Bodenstandigkeit die
echt griechischen Benennungen. Diese fehlen noch
in den altesten Stellen, die eine Benutzung des
G.s voraussetzen : II. VI 169 yQayag h mvaxi
nrvHzqj,

,
Herodot z. B. VII 239 iv np £vXq> rov

delziov sygayjE, beide Male bereits von der tiblichen
Art des Kitzens auf der Schreibtafel. dem wachs-
iiberzogenen Diptycbon, s. Bd. V S. 1 163. Doch

daher kann das Wort auch vom Schreibwerkzeug
gebraucht werden, das einem kleinen Pfahl mit
scharfer Spitze gleicht. So kennt stilus bereits
Plautus (z. B. Bacch. 715 in der Schilderung des
Schreibgerats stilum ceram et tabellas linum);
schon bei Terenz hat es die bekannte Richtung
auf die Bedeutung ,Schreibweise ( genommen (prol.

Andr. 12), ein Beweis doch wohl fiir seine haufige*. -uj. if' t, $ n :, .
'

--—- ~vwi j^uui. i»|, ciJi xjcwcia uuuii worn lur seine naunfife
steht hier schon das Zeitwort ygarpsiv .ntzen', von 40 Verwendung. Auch stilus hat durch das Mittel-dem die Bezeichnungen fiir das Instrument abge- alter Mndurch seinen Weg in die modernen Sprach
leitet smd Wie zu rXv<pa> .schnitzen* das Werk- gefunden, teils in eigentlicher, teils in ubertraeen
zeug yAvyfc und yXwpetov heifit, stellen sich yga-
<pig und ygayeiov zu ygaqjeo. S. Plat. Protag.
326 C: oi yQafx^iaziarai roig ftfaco deivoTg ygdtpsiv
T(ov Tiaidaiv vxoygdyavTes yga/zjuag rfj ygatpidi
ovzoi to yQafifiazEiov dtdoaoi xal avayxdtovot ygd-
(peiv xaza zrjv vqpyyrjoiv z&v ygaftfioov. Das ge-
brauchlichere Wort ist ygaysTov, Machon schildert

ten

Bedeutung. Sonst findet sich als lateinisches Wort
fur G. noch scriptorium (Isid. orig. VI 9, 1 und
Corp. gloss, lat. VI 500), die farblose Cbersetzung
eines Puristen fiir ygatpetov.

Fur die Gestalt der G. haben wir zunachst
zahlreiche antike Abbildungen: fiir Griechenland
z. B. die Durisschale mit der Schulszene, auf der

den Dichter Euripides mvaxtSa * ai 79a<p&>v c£VQ- 50 ein Jungling ein Triptychon und ein ygayeTov in
rtjfihov fyovTa (Athen. XIII 582c); auf dem
Stein von Andros ruhmt sich Isis, die Erfmderin
der ygatpsta zu sein (Kaibel Epigr. gr. 1028,
10f.). Das Deminutivum dazu ist ygayeiStov, z. B.
Etym. M. 240, 16 and zov ygaya) yga<peTov
y.ai ygayd&iov. Spater kOnnen yaa<pi$ und yoa-
(pslov auch Schreibfeder (s. Bd. VI S. 2099) oder
Malpinsel (Poll. VII 128) bedeuten; die Uber-
tragung vom geritzten auf das gemalte Zeichen

den Handen halt (A. Furtwangler Beschr. der
Vasensamralung zu Berlin 2285), und das hiibscbe
Vasenbild der schreibenden Athene (Elite ce'ramo-
graphique I 77); fiir Italien nenne ich die cam-
panischen Wandbilder, die Schreibgerate darstellen
(W. Heibig Wandgemalde der vom Vesuv ver-
schutteten StadteKampaniens nr. 1721. 1722. 1726),
ferner die Darstellungen schreibender Gottinhen
(C. Cichorius Die Reliefs der Trajanssaule

i :V^ _^5f*L
n
fi^t .yahrscheinhcb haben auch 60 Taf. 57 nr. 205. E. Petersen MarcussauLe" «• - -

Taf q^ Aber mehr ftls
^.ege Bjjjgj iem.en uns

die wiederaufgefundenen antiken stili, deren fast

jedes Museum einige besitzt; Wattenbach (Das
Schriftwesen im Mittelalter 2 182) zahlt allein im
Musde de Cluny ein Dutzend. Mannigfache Formen
finden sich, von der einfaehen Nadel bis zum
kunstlerisch ausgestatteten , dreiteiligen stilus
(altere Abbildungen zitiertbei Marquardt-Mau

die Maler gelegentlich ihre Skizzen mit dem Griffel
auf Wachstafeln entworfen. Blumner Termino-
logie und Technologie TV 425.

Die Frage, ob der G. einheimisch oder zuge-
wandert ist, bleibt auch fur die Earner unent-
schieden ; sie besitzen zwar ein eigenes Wort, haben
aber auch yga^ig und ygatpetov aus dem Griechi-
schen ubernommen, Von diesen kommt graphis



uii-Luua

Das Privatleben der Earner 801; neuere Abbil-
dungen bei B aum e i s te r Denkmaler des klassi-

schen Altertums III 1585. W. Schnbart Das
Buch bei den Griechen nnd Rflmern 21). Ton
den drei Teilen ist der mittlere selten selbstandig
ausgebildet ; wo er erscheint, ist er walzenfOrmig
und soil der bequemen Handhabung dienen. Immer
vorhanden ist am unteren Ende die Spitze; war
sie vom vielen Gebrauch abgestumpft, so wurde
sie vom Schreiber selbst nacbgescharft (Mart. Cap. 10 spat wird Diptycbon und Grapheion abgelost durch
T ftK prin Hart "Papuan oln Q+nnnfH^WU Au. 1^* A -vr_i_'T i ._ i fyi « i • m i , . ® „ _ . _

schichte zeigte^ der G. lange beniitzt und zwar
so lange, als man sich der Wachstafeln zam Atd>
zeichnen von Notizen bediente, s. Wattenbach
a. a. 0. 67f. 18Sf.; anderes uber spatlateinische
Wachstafeln, die Anwendung der G. voraus-
setzen, bei L. Traube Vorlesungen und Abhand-
lungen I 91. Auch znm Linieren der Pergament-
codices gebrauchte man ein griffelartiges Instru-
ment, Gardthausen Griecb. Palaeogr. 68. Erst

I 65 von den Parzen als Stenograpben bei der
Sitzuug im Olymp stilos acuunt cerasque eom-
ponunt). Das obere Ende zeigt haufig eine Ver-
breiterung, meist in der Form eines flachen Spatens
(so schon auf der Durisschale) : das dient dazu,
das Wachs des Diptychons, in das die Buchstaben
eingeritzt sind, wieder glatt zu streicben und so
Kaum fur neue Aufzeichnungen zu schaffen. Den
G. nmdrehen bedeutet daher tilgen (Hor. sat. I

10, 72 saepe sttlum vertas).

Die Gr6Be der G. ist verschieden, doch setzt
die Handlichkeit wie bei unseren Bleistiften eine
obere und eine nntere Grenze. Als Stoffe, aus
denen man die G. bereitete, bezeugen uns Schrift-
steller und Funde hauptsachlich Bronze, Eisen,
Knochen und Elfenbein. Eiserne G. werden es
fast immer gewesen sein, mit denen man Bild und
Schrift in das weniger nacbgiebige Blei der de-
fixiones (s. Bd. IV S. 2376) und in den Stuck der

Notizbuch und Bleistift, oder auch durch Schiefer-
tafel und -Griffel.

Literatur auBer den Stellen bei Baumeister
(Blttmner), Marquardt-Mau, Wattenbach:
Becker- Goll Gallus H 457. Blumner TerminoL
u. Technol. I 326. [Wunsch.]

Grilling, Yerfasser einer lediglicb auf Vergil
bezflglichen Akzentlehre, die Priscian I 47 p. 35,
27. 36, If. (Grillim

[ Gryllius H(alberstadiensis)]

20 . . . ad Vergilium de aceentibus scribens) zitiert

und Joh. T o r t e 1 1 i u s , ein italieniscber Gelehrter
des 15, Jhdts. , als eine seiner Quellen genannt
hat (ex unieo Grylli de aceentibus ad Vergiliwm,
cuius par-Da fragmenia eomperimus, zitiert von
Suringar Hist. crit. scholiastarum lat. II 1834,
230f. ; Graefenhan Gesch. d. klass. Philol. IV
1850, 131 hielt G. fur einen Lehrer Vergils!). Nach
Priscian nannte G. den sog. Spiritus lenis levem,
den asper flatilem. Dieser vor Priscian, also wohl

J\
ande einntzte (s. die Graffiti des CIL IV). 30 vor 500, lebende Grammatiker wird identifiziert

Mit bronzenen ygatpeia mussen die Zaubertexte
geschrieben sein(Wessely Dcnkschr. der Wien.
Akad. phil. hist. Kl. XXXVI 164. XLII 82 unter
yeatpEta); bier wirkt die Zauberkraft der Bronze
mit (s. Bd. I S. 51); auf ahnliche aberglaubische
Vorstellungen geht es zuriick, wenn einmal befohlen
wird, zu schreiben xvTtQtqs yqatpdm y/vyonXdro)
(ebd. XXXVI, Pap. Par. 1847). Eine Kuriositat
sind silberne G. (Wattenbach a. a. O. 184).

>. Hertz zur Priscianstelle) mit einem gleich-

namigen rhetorischen Schriftsteller. Rhetorical
Grilli hat Fr. Dionysius de Burgo nach der Vor-
rede seiner hsl. erbaltenen Expositio in Valerium
Maximum beniitzt (nach End lie her CataL codd.
Lat bibi: Palat Vindobonensis 1836, nr. CLXX^I
p. 86). Diese Ehetorica wird wohl identisch sein
mit den von Halm Khet. Lat. in in. 596—606
publizierten Exeerpta ex Grillii eommento in

Die gewohnhchen Stoffe zahlt Isidorus auf, orig. 40primum Cicermis librum de inventions, erbalten
VI 9, 1: Graeei enim et Tusciprimum ferro in
ceris seripserunt, postea Romani hmserunt ne
graphium ferreum quis kaberet . . . postea insti-
tutwm est, ut in eera ossibus seriberent, stent
indicat Atta in Satira dicens (Rib beck CEF 3

191): Vertamus vomerem In eera muerone aeque
oremus osseo. Dies Wissen geht, wie das erlesene
Zitat beweist, aufeinen Autor der alten Zeit zuriick,

im letzten Grand wohl auf Varro (s. GL I 55, 4

in einem Bambergensis saec. XI, der aber auch
nur einen geringen Teil des ganzen Werkea bietet,

falls dieses, wie doch anzunehmen, die ganze Cicero-
schrift kommentierte , da das Erhaltene nur bis
Cic. inv. I 22 reicbt; allerdings ist es auch mOg-
lich, daB G. sein breit angelegtes Werk iiberhaupt
nicht vollendet hat. Ein Stuck davon enthalt
der nach Halms Urteil (p. XV) altere Frisingen-
sis nr. 206, jetzt Monacensis lat. nr. 6406, ohne

und 138,21: V arro dicit ,osse scribebant'). Das 50 Autornamen ; ein Faszikel von 16 Seiten dieses
hier erwahnte Verbot kennt Plinius n. h. XXXIV
139 aus den vetustissimi auetores, wohl auch
durch Varros Vermittelung (F. Munzer Beitrage
zur Quellenkritik der Naturgesch. des Plin. 231f.),

und setzt es in die Zeit des Porsenna. Grund zu
diesem Verbot war der Umstand, da6 die eisernen
G. haufig, wo der Dolch fehlte, zur Waffe wurden
(Plut. Mor. 968 E). So halfen sie Caesar ermorden
(Suet. Caes. 82; s. auch Suet. Cal. 28 graphisque

aus verscbiedenen Libelli verschieden er Zeit zu-

sammengestellten Codex gibt soviel wie Bamber-
gensis p. 1—29 (fur den letzten Teil ist dieser
also die alleinige tJberlieferang). 45 Zeilen mehr
als der Bambergensis enthalt am SchluB der von
Halm nicht benutzte Monacensis 3565 saec. XIV
(s. Schepss Rh. Mus. XLVILT 1893, 482ft).
Ein geringer Teil ist auch erhalten im Bruxellen-

sis 5350; der Anfang daraus abgedruckt im In-
eonfossum) : der stilo wurde zum stiletto. Deshalb 60 ventaire des Manuscripts de l'ancienne bibL royale
liefi Claudius jedem, dem er Zutritt gewahrte,
Torher die ealamariae aut graphiariae theeae
abnehmen (Suet. Claud. 35). Hieraus sehen wir,
wer viel zn schreiben hatte, trug mehrere G. in
emer Griffelbflchse bei sich; ygcuptofoixn gra-
pkiarium nennen sie die Glossen (Corp. gloss.

Im Mittelalter wurde, wie bereits die Wortge-

des dues de Bourgogne p. 107. Den Anfang des
G.- Testes setzen mehrere Hss. als Einleitung
dem Boethiuskommentar zu Ciceros Topik voran
(Schepss a. a. O). Manitius bat Rh. Mus.
XLVII 1892, Erganz.-Heft S. 109, die Erwahnung
von vier Hss. von G.s Rhetorik aus alten Biblio-

tbekskatalogen nachgewiesen, deren eine wahr-
scheinlicb identisch ist mit Halms Bambergen-

1877 Gnllius Grillius 187S

sis. Wegen G.s Gescbwatzigkeit und seiner Vor-

liebe for Abschweifungen bat Halm auch vom
Erhaltenen nur ihm wichtig scheinende Abschnitte
publiziert, vor allem den letzten fiber das Exorr

dium, der eine Menge Cicerozitate auch aus

nicht erhaltenen Reden enthalt, so daB Halm
den berechtigten Wunsch aussprach, es mdchte
von G. ein vollst&ndigee Exemplar gefanden werden.
Nur noch eine mittelalterliche Erwahnung des G.

im I. Buche Benzonis episcopi Albensis ad Hein- 10

ricum IV (Pertz Script, rer. Germ. XI 599) hat

M. Haupt Henn. I 47f. (= Opusc. Ill 3391)
nachgewiesen. G. zitiert 598, 18 Quintilian (doch

laBt sich seine Anfuhrung in der erhaltenen In-

stitutio nicht nachweisen) und 598, 20 einen Rhetor
Eusebius. Diesen hat man mit Wabrscheinlich-

keit identifiziert mit dem von Rufinus p. 581, 18

Halm genannten lateinischen Autor de numeris,

s. o. Bd. VI S. 1445, 38. Vollig unsicher aber

ist die Gleichstellung dieses Eusebius mit dem 20
Praefectus praetorio Italiae vom J. 395 (s. o. Bd. VI
S. 13G9, 15), die Teuffel-Schwabe Rom.
Litt. G. S. 1086, 3 vermutungsweise vorscblug, oder

die von Jan Praef. Macrobii I 1848 p. XXX an-

angedeutete mit dem im J. 354 auf Gallus' Befehl

getoteten Rhetor Eusebios Pittakas aus Emesa
(nicht Alesandreia, wie Jan angibt; s. o. Bd. VI
S. 1445, 37. Seeck Briefe des Libanios 1906,

140, VII); gibt es doch im 4. Jhdt. eine solcbe

Fulle von Tragern des Namens Eusebios (s. Seeck 30
a. a. 0. 137ft), deren noch mehrere als Sophisten

oder Rhetoren bezeichnet werden, daB solche

Gleichsetzungen reine Wiilkur bleiben. GrOfiere

Wahrscheinlichkeit kann man nur der Annahme
beimessen, an der Cybulla De Rufini Antioch.

comnientariis, Eonigsberg 1907, 40f. und L. Jeep
Philol. LXVII 1908, 16 festhalten, der Eusebius
bei G. und Rufinus sei eine Person mit dem
Gesprachsteilnehmer in Macrobius' Saturnalien,

der darin mehrfach als beriihmter Rhetor genannt 40
wird (sat. I 2, 7. 6, 2. 24, 14. VII 9, 25): von
diesem ist intensivere Beschaftigung rait Vergil

anzunehmen, erwartet man doch sat. I 24, 14 von
ihm einen de oratoria apud Maronem arte trac-

tatus: das paBt zu der Schrift ad VergHium de

aceentibus. Ist diese Identification richtig, so

werden Rufinus und G. ins 5. Jhdt. gehOren.

Den Anfang des Grillianischen Kommentars
macht ein Abschnitt, betitelt argumentum artis

rfetorieae : von einem Vergilvers (Georg. IV 3) 50
ausgehend zeigt er, der Redner miisse im Anfang
seiner Rede die entgegenstehenden gravia beseiti-

gen, was an Ciceros Rede de domo sua erlautert

wird. Bei dem Versuche, eine Rhetorik zu schreiben,

habe Cicero gleichfalls gratia zu uberwinden ge-
habt, namlich Platons Ansicht (nach dem Gorgias),

die Rhetorik sei keine ars, und Aristoteles', sie sei

zwar eine Kunst, aber eine schlechte, Darum gab
Aristoteles argumenta et exempla verissima, nicht
prooemia, epilogos oder locos communes, weil 60
auf dem Areopag Herolde derartiges Gerede ver-

hinderten (vgl. Aristot. rhet. Ilp. 1354 a 23).
Zu Cic, inv. I 3: Die incommoda der Rhetorik
werden statu remotivo (vgl. z. B. Fortunatian.

p. 93, 11. Sulp. Vict. p. 347, 14 u. a.) den
imperiti homines zngeschoben, die keine wirk-

licben Redner sind : virtus autem doctrina dicitwr,

quae virtus in homine non nascitur, sed di-

scendo adquiritur; das wird durch die Anekdote-

vonPolemon und Xenokrates (s. Diog. Laert. IV 16)

bewiesen und durch den Hinweis auf die nova
progenies (Solianum 598, 10 halt H aim fur Ver-

schreibung aus PoUionem) in Vergils, divinipoetae,

4. Ekloge. Dann eine Untersuchung des BegrifTs:

eommodttas, in der die oben genannten Aus-
fflhrungen Quintilians und des Eusebius sich

finden. Zu inv. I 5 wird das Dilemma erortert,

warum Cicero hier die Gracchen lobe, sonst den
Optimaten zuliebe tadele; es ruht auf der rich-

tigen Beobachtung, daB Cicero, wie in seinen
pMlosophischen und rhetorischen Schriften spa-

terer Zeit (de orat. I 38; leg. Ill 20; fin. IV
65), ebenso in seinen Senatsreden (Catil. I 28

;

har. resp. 41) die Gracchen verurteilt
;

giinstigT
wie inv. I 5, beurteilt er sie nur in seinen Reden
vor dem Volie (Rab. perd. 12 u. 15; leg. agr.

II 10). Marx (Praef. Auct. ad Herennium 79)
meint, Cicero stand zur Zeit der Abfassung und
Edition von de inventione der Volkspartei nahe,.

G. urteilt: Cicero ergo, quod in quibusdam ora-

tionibus illos repreiiendit, non vcrum iudicat, sed
blanditur nobilitati. Zur Thesis verine sint sen-

sus, inv. I 8, wird der Unterschied der erkenntnis-

theoretischen Anschauungen der alteren und jiinge-

ren Akademie kurz erlautert; zu inv. I 9 bez. der
corporis moderatio auf Hortensius (nach Cic. div.

in Caec. 46) verwiesen ; zu inv. 1 10 die Statuslehre,.

zu I 20 —22 die Lehre vom exordium eingehend

erortert. Dabei stimmt die Dreiteilung des genus
obscurum (bei Cicero zweiteilig) uberein mit
Mar, Victorin. p. 196, 37f. Hervorzuheben ist

noch G.s Zweiteilung der insmuaiio (p. 601, 31)
nach Cicero, wahrend Fortunatian. p. 110, 16 sie

nach drei modi scheidet, wie G.s weitere Spaltung

der dissimulatio in zwei Art-en. Zu inv. I 21
erlautert G. die Anwendung der einzelnen Arten
der Exordien auf die verschiedenen Genera mit
Beispielen aus Ciceronischen Reden; besonders

wird auch die Frage erortert, ob und wann das

Exordium ganz fehlen darf (p. 604, Iff.), sowie

der Unterschied vom genus obscurum und anceps
dargelegt (p. 604, 28f.). Aus dem zu inv. I 22
Gesagten ist etwa die Definition von arrogantia

hervorzuheben. Trotz seiner schwatzhaften Breite

zeigt G. eine gewisse Selbstandigkeit. Mehrfach
tritt ein gewisses Interesse fur Philosophie hervor f

er liebt Begriffsdefinitionen. In Cicero und Vergil

ist er gut zu Hause. Was sein Verhaltnis zur

sonstigen rhetorischen Literatur anbelangt, so ist

ohne weiteres klar, dafi der ausfuhrliche Kommen-
tar zu de inventione von Marius Victorious ihm
unbekannt ist; die oben hervorgehobene Uberein-

stimmung in einer Einzelheit widerspricht dem
keineswegs. H aim hat p. XV erklart, man kSnne
des G. rhetorische Quellen nicht feststellen, nur
meinte er, G. habe Fortunatians Rhetorik vor

Augen gehabt. Dem kann ich nicht beipflichten.

Die trbereinstimmungen gehen nicht weiter, als

sie bei der Einheit der rhetorischen Schultradition

der nachchristlichen Jahrhunderte, die meist auf

Quintilian bezw. Cicero im letzten Grunde zuriick-

geht, natiirlich ist. Auf eine kleine Verschieden-

heit wurde schon oben hingewiesen; dafi aber
Fortunatian nicht G.s Vorlage ist, laBt sicb durch
Vergleichung der beiderseitigen Angaben fiber die
Statuslehre dartun. Die Lehre vom Zustande-



le/y wimenothyrai

kommen des Status selbst stimmt bei beiden nicht
ftbereim Fortunatian (p. 82, lf.j vgl. Fortuna-
tianus o. Bd. VII) lafit die eontroversia ent-

stehen aus intentio und depulsio, die auf action und
synechon zuruckgehen ; diese vereint geben das eri-
nomenon. G. lafit die eontroversia durch Dreierlei
entstehen (p. 599, 17f_): si habuerit quod aecu-
sator obieiat, quod defensor purget, quod index
iudieet. Fehlt eines dieser drei, so wird das
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polis und vielleicht Tscharyk kjoi. G. Kiepert
Karte Westkleinasiens IX. In der Nahe lagen
Baldeis (s. d.) und Temenothyrai Flaviopolis
{= TJschak). Aus den Miinzbildern kann man
auf Fruchtbarkeit des Bodens, auf die Verehrang
der Getter Men

> Asklepios, Hygieia, Athena,
Kybele, Zeus Laodikeus und Dionysos schliefien.
Verfassung in der Kaiserzeit Sijpog und ieoa
(lovty, Imhoof-Blumer Festschrift fur 0. Benn-

Fortunatian daffeeren (v. 82. 12ff. laBt die asustn- ™.™ tt oirtf c™** ~„i „„„r. w £ L _^Fortunatian dagegen (p. 82. 12ff.) lfifit die asysta-
tae controversies durch Fehlen der depulsio oder
durch impudens seu turpis intentio entstehen,
gibt dann die vier Hermagoreischen asystatae an
(slfekzovoa, tad£ovoa

t fiovo/negtjg, 0,710005), denen
er noch andere anderer Ehetoren anschliefit. Von
den drei Grillianischen asystata entspricht das
erste, a parte aeeusatoris mangelhafte, dei Her-
magoreischen ellipusa (Fortunatian. p. 82, 17), das

totv II 216f. Sonst vgl. noch W. Ramsay Bi-
shoprics of Phrygia I 144. 198. 239. 570. 571.
595ft- [Burchner.]

^rin^i {Grynaioi, Grunaioi). Nach Ptolem.
VI 13 sind sie ein nomadisierender Stamm der
Sakcn, der im Sommer seine Herden auf den
ALmen der Pamir weidet. Der Name hat sich
wohl Ms heute in der Landschaft Goran erhalten.
Iornand. de reb. Get. 5 entspringt der Iaxartes

zweite, a parte ret, der eontroversia achromos 20 auf den monies Ghrinorum. Da, wo der Haunt-
(Fortunatian. p. 83, 20, wo dasselbe Beispiel wie
bei G.), das dritte, a parte iudicis, der Herma-
goreischen aporos (Fortunatian. p. 83, 5, wieder
gleiche Beispiele). G. laBt dann p. 600, 3 caeo-
synthcta folgen, quae stant quidem, sed mate;
denen entspricht das ungeschickte Einschiehsel
bei Fortunatian uber cawsystatae p. 83, 34. For-
tunatian bietet also im ganzen betrachtet beziig-
lich der Status Hermagoreische Lehre aus andern

qucllfluB desOsus, der Panga, der zuerst das
Pamirplateau im Siiden begrenzt, scharf nach
Norden umbiegt, liegt die Stadt Iskasim. Unter-
halb dieser tritt der Oxus in die Alpenlandsehaft
Goran ein, die durch Hire Rubinmmen beriihmt
ist. Das vorher meist sehr enge Tal ist hier
etwa 9 km breit und sorgsam angebaut. Die
Trflmmei zahlreicher, jetzt verlassener Ortschaften
auf beiden Ufern des Stromes zeigen, \rie dicht

Khetorenerganzt,G.emv0lligandersaufgebauteS) 30bevolkert das Tal einst war. Zwischen imno-m sicn £reschlossenes Svstem_ Vhti G ist. ala^ ^t.^^ ,-,^ ^^: <?-!._ -l.i_.i_i.. n , •
rin sich geschlossenes System. Von G. ist also

Fortunatian nicht benutzt, der tiberhanpt nach-
weisbav nnr Cassiodorius, der ihn nennt, als Vor-
lage gedient hat. Teuffel-Schwabe EQm. Lit.-

G. 5 1890 § 445, 7. Ein paar Bemerkungen
zum Text von Th. Stangl Philol. LIV 1895,
354. [Munscher.]

Grimenothyrai (at rQi/M-vodvoai*? , uber die
Form des Namens Num. Chr. 1865, 172 [das
jioAiuxov ist rQifievoftvQEts Miinzen, das id-vmov 40
ist r0if.ievo&vQi«u Ptolem. V 2, 15 (V 2, 13 M.)
corr. Wadd. aus ToaipevoihQTxai u. a., rgiftevo-
{fvQhm Tzetz. Chil. XI 974 aus Ptolem.; vgl.

BureschAusLydienl68AimdImhoof-Blumer
Festschrift fur O. Benndorf 204ff.]; -fagot wohl
dasselbe wie phrygisch teira [fojoai] = modern-
griechisch xaoxoov), nach Ptolem. in Mysia Maior,
nach anderen (W. M. Earns ay Hist. Geogr. of As.
Min. 149. F. Imhoof-Blumer [s. 0.] Lyd. Stadt-

santen, von ewigem Schnee bedeckten Gebirgs-
kammen gelegen, ist os aufierordentlich schwer
zuganglich. Die heutigen Bewohner sind jene
Galea oder Tagik, deren Sprache wahrscheinlich
eine direktc Nachfahrin der alten Avestasprache
ist. Wir diirfen also in den G. einen iranischen
Nomadenstamm sehen, der im Winter in der
Tallandschaft hauste und im Sommer seine Herden
auf die Pamir hinauftrieb. [Kiessling.]

GHnario, Vicus der Ciritas Sumelocennensis
(Eottenburg), beim heutigen Ktfngen anzusetzen,
wo die beiden folgenden Inschriften gefunden sind:

1) in kfonoremj d(omus) d(ivinae) IfaviJ ofptimo)
mfaximo) platiae d . . . cfives ?> [Sujmelooene-
s(es) vici Grinar(ionis) maceriam dfej s(uo)
p(osmrunt); Hang und Sixt Die ro"m. Inschrif-
ten Wiirttembergs 383 nr. 497, vgl. Berliner phil
Wochenschr. 1900, 316. Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr.
XIX 34; 2) [IJnk. d. d. [Gejnium et angfuemtyinunzen 4,61; Klemas. Miinzen 232ft.

: Maovicov 50 vicanis GrinarfanensibusJ platie Sumkocefa-
rgifiEvodvQEOiv [Hofmann Le Numismate 1862— 1887 nr. 566]) in Maionien (Lydien), nicht mit
Toai'avoxoh; zu identifizieren , wenn auch dieses
2um Gebiet von G. gehtJrte. Die Pragung ist
vielleicht in zwei Stadten geschehen, in Traia-
nopolis (s. d.) und im alten Vorort der Gri-
menothyriten, in Flavia Grimenothyrai , der
gegen das Ende der Eegierung des Hadrianus
oder unter Antoninus Pius entweder mit der

nmsis) pfosuit), Haug und Sixt a. O. 385ff.
nr. 498. Sonst pur erwahnt in der Tab. Peut.
(Ablativ Grinarione) zwischen Samulocenis und
Clarenna. [Dam.]

Grinciapana, obermOsisches KasteU im Ge-
biete von Kemesiana, Procop. de aedif. 285, 1

Fotyxuvidva. Tomaschek Die alten Thraker
II 2, 89. [Patsch.]
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1895, 100 ist Traiano- die bei Avitus ep. 74 (65) und sonst erwahnten

£™>~ ^Jaur-°ren *ni <*. etwa 4 km sudlicher monasteria Grinincensia befanden, ist in Saintevon Giaur-oren = TscharykkjOi;dortbefindet sich " ' ' '• ™ '"

die WeihinBchrift CIG in add. 3865b. (Kam-
say Journ. helL stud. THI 528). Nach Buresch
Ana Lydien 169 ist Unter-Giaur-Gren Traiano-

Colombe bei Vienne (Ferreoli basilica, Greg. Tor.
de virt. Iuliani 1. 2; vgL Sidon. ApolL epist VII lj

7} zu suchetL L n gn n Geogr. de la Gaule an Vie
siecle424f. Holder Attic Sprachsch.s. v. [Ihm.]

1881 Grumes Groma 1882

Grinnes, Ort im Lande der Bataver an der

von Lugdunum (Leiden) nach Noviomagns (Nym-
wegen) ffihrenden StraBe, zwischen Caspingium
und ad, Duodecimum, Tab. Peut. (Grinmbus).

Sonst nur von Tac. hist. V 20 (Grinnes cohor-

tium alarumque castra). 21 (zum J. 70) erwahnt

(zusammen mit Vada). Lage nicht sicher bestimm-

bar. Desjardins Table de Peut. p. 8. [Ihm.]

Grion, das sudlich vom Latinischen Golf ge-

legene Gebirge, das sich bis Euromos (s. d.) und
Chalketorion (s. d.) hinzog, Hekataios setzte es

mit dem von Horn. II. H 868 genannten <!>$iQa>v

oqoc; gleich, Strab. XIV 635. Steph. Byz. s. v.

Jetzt Kaschykly Dan, hochstc Erhebung 1090 m.
[Kioll.]

Griphos s. Eatsel.
Grippas, gotischer Anfiihrer. Er schlagt im

Winter 535 die KOmer unter Mundus in Dal-

matien, wagt es aber erst nach einiger Zeit,

Salona zu besetzen. Vor der drohenden Expedi-

tion des Constantinus zieht er sich aber wieder

aus der Stadt zuruck und weicht dann weiter, als

die Romer sich in Salona festgesetzt haben, nach
Eavenna (Procop. bell. Goth. I 7). [Benjamin.]

Griselicae, topischer Beiname der Nymphae

;

die Gottinnen der Bader oder Quellen von Gr^oulx

(dep. Basses - Alpes) , wo die Votivinschrift CIL
XII 361 Nymphis Griselicis (2. Jhdt.) gefunden
wurde; vgl. Borghesi Oeuvres III 245. Roche

-

tin Bull, epigr. V 199ff. Mow at Bull, de anti-

quaires de France 1884, 299; Bonner Jahrb.

LXXXIII 94, Holder Altkelt. Sprachsch. s.

Griseli. [Ihm.]

Grisia (so lord. Get. 87, 15; Geogr. Eav.

204, 17 Grema; Const. Porphyr. de adm. imp.

40 6 Kgioog), Flufl in Dakien, der heutige Krisch,

ungarisch KorGs. linker NebenfluB der TheiB.

Zeuss Die Deutschen und die Nachbarstamme
447f. Tomaschek Die alten Thraker II 2,

100. Kiepert Formae orbis antiqui XVII Beibl.

4 Anm. 38. Jung ESmer und Eomanen in den
Donauliindern2 118. [Patsch.]

Grod (Poaffi, bei Theophanes roodag), KOnig
der bosporitischen Hunnen unter Iustinian. Er
liefi sich im J. 527/8 in Konstantinopel taufen.

In die Heimat zuiiickgekehrt
,

geriet er deshalb

mit seinem Volke in Konflikt und wurde von
seinem Bruder getOtet (Ion. Malal. 431/432 =
Theophan. 175/176). [Benjamin.]

GroffeSj von Iustinian erbautes obermoesisches

Kastell im Gebiete ?on Naissus, Procop. de aedif.

284, 2 FoofptpEg. Tomaschek Die alten Thraker

II 2. 89. [Patsch.]

Groma. Das Visiennstrument der rOmischen

Feldmesser, mit dem sie ihre wichtigste Aufgabe,
das Abstecken gerader Linien (rigores), zunachst

der Standlinie (deeumantts), dann der zweiten

dieselbe im rechten Winkel kreuzenden Linie

(cardo) und schlieBlich der zu ihnen parallel

laufenden Linien (limites) — also die doppelte
Aufgabe: 1. eine Gerade, 2. zu derselben in einem
bestimmten Punkt die Senkrechte zu Ziehen —
bewaltigten. G. ist der technische Name des Ge-
rates, denn so bezeichnen es die Feldmesser, und
nach ihm heifien sie gromatici. Nebenformen
sind croma (so Feldmesser I p. 285, 17. 286, 1

in spaten Stucken des gromatischen Corpns) und
gruma, Nonius p. 44 Koth: grumae sunt loco,

'media in quae directae quattuor eongregantur
et conveniunt viae; est autem gruma rnensura
quaedam, qua fvm viae, ad lineam dirigun-
tur ut est agrimensorum et talium. Aufier-

dem kommt gruma in den Glossen vor (gruma i

fiaaihxr) yvcofir}, yvtbftwv, Sw^rtga fj xdiv yswpis-

tqcov; gruma: oxzga lExzovwq
;
grumat: fJ,EzosTT

€$~iooT, s. Feldm. II 336 und Glossen ed. G&tz I

S. 36. 264). Zu gruma gehcrt grumare (Glossen

10 ed. Gctz V S. 459 grumare. dirigere aequare)
und degrwmare (bei Ennius, Lucilius und Nonius
a. a. O.).

In den angefiihrten Glossen und bei Paulus
(s. groma) wird g. mit yvmfiosv, was sowohl den
Zeiger der Sonnenuhr wie das WinkelmaB be-

deutet (s. Stephanus, Thesaurus), identifiziert;

Suidas fiihrt eine Nebenfonn von yvojpicnv: yvoHfia,

an und gibt dazu eine Definition, die nur auf die

romische G. — in der zweiten Bedeutung (s. u.)

20 ,Visierplatz' — pafit: yvcojua. oliyov t'^o/r^ffl rffg

OTQazr)yi6og oxr}V7Jg ^(oqiov zi (dojisq dyoQa dm-
dsixzo, o §rj yvcofia jigooyyooevsTo; vgl. Hygin, de
mun. castr. 12: in introUu praetorii . . ad viam
principalem gromae locus appellatur

.

. . Nun fiihrt

zwar von yvoipwv und yvc5
t

ua zu (jr., von griechi-

schem v zu lateinischem r kein Weg (falsch

Stolz-Schmalz Hdb. d. klass. Altert. 112 283;
schon O. Mii Her nahm Korruption des griechi-

schen yv&ua an, Etrusker IL 152), dagegen wiirde

30 griechisches yvufia im Etruskischen zu groma
werden — wie aus 'Ayapsftvcov Agamemrun wird
— und aus Etrurien soil ja das Auguralwesen
und das zugehdrige profane Gewerbe, die Feld-

messerei, stammen (Feldm. I 27 nach Varro). Dann
wiirde sich auch das Schwanken zwischen groma
und gruma sofort erklaren, denn das Etruskische

hat nur ein Zeichen fur und u (V), sodafi

etruskisches gruma (von yvcoua) im Lateinischen

sowohl groma wie gruma geschrieben werden

40 konnte. Ist aber die Herleitung des lateinischen

g. vom griechischen yvdj/m (— yvtoficov) durch

Vermittlung des Etruskischen sachlich mOglich?
Doch wohl, denn yvw/u-cov oder yvcopa — was
dasselbe ist — ist ein allgemeiner abstrakter,

gerne mit xavdiv kombinierter Begriff = index,

der auf jedes Werkzeug, mit dessen Hilfe etwas
erkannt wurde, pafite. So werden denn mit Recht
jene beiden ganzlich verschiedenen Instrumente

yvcbftaiv genannt. Es pafit ebensogut auf das

50 spater durch den Diopter verdrangte — und des-

halb von Heron nur nebenbei erwahnte — Visier-

kreuz, mit dessen Hilfe man die Eichtung einer

Geraden und das Lot zu derselben ,erkannte', wie
auf den eigentlichen Gnomon. Auch versteht man
die bei Paulus und in anderen Glossen vorkom-
mende Identifikation der G. mit dem Gnomon
besser, wenn es neben dem yvwficov ein yvujpa

gab. Da das yvwfta durch den Diopter verdringt

war, lag es nahe, fur das unbekannte Wort das

60 gelaufige yvtbpcov zu setzen. Aber bei Suidas

hat sich die alte, richtige Gleichung yvd,fia.

groma erhalten. Dafi bei den Griechen die

Limitation, fur die man ein Winkelkrenz braucht,

althergebracht war, zeigen die Tafeln von Hera-

kieia (s. O. Miiller Etrusker II 158).

Unsere Kenntnis der G. beruht 1. auf den
Schriften der Feldmesser (vgl. besonders p. 32, 18f.

285, 15. 287, 25) und den Angaben in Heron
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j*. dtoiiTQa?; 2. auf einem am Limes im Kastell
Pfunz gefundenen und von H. Schoene im Jahrb.
d. Inst. 1901, 117f.) verOffentlichten Original und
einer auf dem Grabstein eines Mensors (im Museum
zu Ivrea) erhaltenen Abbildung der G.

Die G. besteht aas einem Stativ und dem
eigentlichen Instrument, welches aus einem auf
das Stativ aufgesetzten eisernen Trager sowie
€inem auf diesem ruhenden drehbaren Kreuz aus
zwei eisernen Armen bestand. Die Lange der 10
Kreuzarme und die Hohe des Tragers betragt
an dem Pfiinzer Original ca. 35 cm. Damit die
Kreuzarme, wekhe rechtwinklig zu einander stehen
mufiten, sieh nicht verschoben, war das Kreuz,
wie an dem Pfiinzer Original deutlich zu sehen,
in einen Holzrahmen eingespannt, der an den
Enden der Anne mit Nageln befestigt war (vgl.
Schoene Jahrb. d. arch. Inst 1901, 130 Fig. 3).
Der Mittelpunkt und Drehpunkt des Kreuzes hiefi
umbilicus soli. Das Kreuz scheint stella ge- 20
nannt worden zu aein, denn Heron (n. diojitQag)
Jiennt es dareQlattog und auch bei Hygin. de mun.
castr. 12 kommt stella in der Bedeutung Kreuz
vor. Das eigentliche aus Kreuz und Kreuztrager
bestehende Instrument hiefi g., das Stativ ferra-
mentum, weshalb man sagt gromam ferramento
superponere (Hygin, de mun. cast. 12), Die
Enden der Kreuzarme hiefien eornicukt. An ihnen
hingen die Visierfaden {fila, nerviae). Das In-
strument und seine Anwendung veranscbaulicht 30
die beistehende von E. Fabricius entworfene Re-
konstruktion. Die beiden an demselben Kreuz-
arm hangenden Faden stellen die Ebene dar, in
deren Eichtung die Gerade gezogen werden sollte.
Da die Kreuzarme senkrecht zu einander stehen,
tun es auch die beiden durch die Fadenpaare be-
zeichneten Ebenen fiy , de. Es gilt nun zunachst
den Schnittpunkt der beiden Ebenen, den um-
bilicus soli TJ genau iiber den auf einem Stein

1884

Kreuzes das Fadenpaar /? y in die Eichtung A B
und visierte von /? iiber > nach der nachsten
Richtlatte, bis y durch $ verdeckt wurde : . . do-

A.--~

B

nec proxima (d. h. der dem Auge nachste Faden:
§) eonsumpto alterius (y) visu sola intueatur

;

tunc dictare moetas. Nun hatte man den ersten
Limes ; das andere Fadenpaar 6 s ergab dann die

j r,
".--„" B ""/T ~"".\ T" "Tt W"D1" "™ LL andere, die Senkrechte x y: aliis eomiculis te-

Jj
ein Kreuz (decussis) bezeichneten Punkt 40 neWs alium limitem. Die erste Manipulation

aui dem Boden zu brmgen, durch den der Limes das Einstellen des Instruments, wird beschrieben
laufen soil. Das wurde durch ein vom umbilicus
herabhangendes Lot erreicht, das auf den Punkt
unten treffen muBte: ita ut in puneto lapidis
cadat (s. u.). Um loten als auch um von Faden
zu Faden sehen zu konnen, mufite der Raum unter
TJ frei bleiben, also das Stativ exzentrisch ange-
bracht werden. Das wurde am einfachsten er-
reicht, wenn man die stella auf einen Querarm

Feldm. I 287, 251, die zweite, das Visieren, ebd.
32, 18f. Die erste Stelle lautet : figas ferramen-
tum ad lapidem ita, ne in rigore limitis figas.

fixo ferramento convertas umbilicum soli supra
punctum lapidis et sic perpendas ferramen-
tum ita, ut in puneto lapidis cadat Die zweite

:

ferramento (cod. : indomita) prima uti et omnia
momenta perpenso dirigere oculo (cod.: cuius)- —~.™r „^ v*ubu ^u.w»iui tmrmvtoiu, jjvijjvfisu utrtgcre OCWO ^COU. ; CUIUS)

auisetzte. Derselbe muBte etwa in Augenhohe 50 ex omnibus eornimlis externa ponderibus et inter
angebracht sein, um bequem unter U weg vi-
sieren zu konnen. Ein gewohnliches DreifuB-
stativ hiitte kein bequemes Visieren gestattet, ein
sehr hohes (so daB man zwischen seinen Beinen
hindurch visieren konnte) war unhandlich. Da-
mit das in U hangende Lot auf den Punkt unten
(C) fiel, muBte das Stativ in einem Abstand von
C eingesteckt werden , der der Entfernung des
Punktes U vom Mittelpunkt des Stativs a ent-

se comparata fila seu nervias ita perspicere, do-
nee proxima eonsumpto alterius visu sola intu-
eatur; tunc dictare moetas. Die erste im wesent-
lichen zutreffende Eekonstruktion der G. gab
Venturi Commentari supra la storia e teoria
dell' ottica (Belogna 1814); vgl, auch Legnazzi
Del catasto romano (1882) 102, 272f. Die von
H. Schoene (Jahrb. d. arch. Inst. 1901) und
Albrecht (Das Weltall V 54) gegebenen Re-

spracn:
. . figas ferramentum ad lapidem ita, 60 konstruktionen sind verfehlt. Eine die wesent-

ne %n riaorp, IvmAtix ( A R\ finn* Won» ™ nr. A«„ i:^t,— cj. ji.:i. ,i-_ _ „• a > i ^ , .-,ne %n rigore limitis (A B) figas. Wenn man das
Stativ in diesem Abstand aufgestellt hatte, brachte
man den Punkt U durch Drehen des Querarmes
fiber Punkt C : . . convertas umbilicum soli supra
punetum lapidis. Der Querarm muB also in a
drenbar gewesen sein. Nachdem C eingelotetWW (• perpendas ferramentum ita, ut in puneto
tapidts cadat), brachte man durch Drehen des

lichen Bestandfceile der g wiedergebende Darstel-
lung der G. findet sich auf dem Grabstein eines
rOmischen mensor (Schfine Taf. II).

Verwendung der Groma. Ihre hauptsach-
liche Verwendung fand die G. bei der Limitation,
der Einteilung des Lagers, der Stadt und der
Feldflux durch ein System von sich rechtwinklig
schneidenden Wegen. Xunachst wurde die G.

1885 Groma Gromatici 1886

nach feierlichen Auspizien (posita auspicaliter — beschreibt. Fur ihn sind die vier Perpendikel

groma, Feldm. I 170, 5) an dem Punkt aufge- nur zum Horizontalstellen der G. vorhanden —
stellt, der zum Schnittpunkt der beiden Kardinal- wozu sie ubrigens gar nicht dienen konnten.

linien werden sollte und der von diesem Wege- Literatur: H. SchOne Das Visierinstrument

kreuz wie das Visierkreuz selbst g. hieB (Hygin, der rOm. Feldmesser (Arch. Jahrb. 1901, 127f.).

de mun. castr. 12). Nachdem mit Hilfe der Visier- Venturi Commentari sopra la storia e la teoria

linie ABdie eine der beiden Hauptlinien — ent- dell' ottica (Bologna 1814). G. Eos si Groma e

weder der Decumanus, indem man nach Sonnen- quadro (Turin 1877). Legnazzi Del catasto ro-

aufgang (Feldm. I 170. 3), oder der Cardo, in- mano e di alcuni instrument! di geodesia (Padova

dem man in der Eichtung der Mittagslinie visierte 10 1885). Cantor Die rom. Agrimensoren (1875).

(188,14)— gefundenund.abgestecktwar,brauchte Kudorff Grorn. Institutionen (Feldm. II 336f.).

der Mensor nur durch das Fadenpaar de zu Tissot Etudes sur la condition des agrimenseurs

visieren, um die zweite, sekundare Hauptlinie — 89f. Vincent zu Heron n. bionxqaq p. 180 seiner

im Verhaltnis zu der Standlinie limes transver- Ausgabe (s. o.). [Schulten.]

sus
}
Feldm. I 168, 1 — zu erhalten (vgl. Feldm. Gromatici. Die rOmischen Feldmesser heifien

I 288, 4 : eomprehmdas quattuor signa ea quae nach ihrem Instrument, der groma, G. Aber so

posuisti in limitem: aliis eornieulis (de) tenebis sehr groma die technische Bezeichnung des Visier-

alium limitem). Um die abgesteckten Linien zu apparates ist, so wenig ist gromatici der iibliche

kontrollieren , stellte man die G. am Endpunkt Name der Feldmesser. Das Wort kommt vor

derselben auf und visierte zurflck (reprehendere 20 nur bei Hyginus de mun. castr, 12 (. . professores

metas, Feldm. I 33, 3). Damit war das die Basis eius artis. .gromatici sunt cognominati). Feldm.

der Limitation bildende Kreuz gewonnen. Um I 166 (liber gromatiens Hygini) und Cassiodor

die limites, die der einen Hauptlinie parallelen, var. Ill 52
s
wo das uberlieferte (auctor) hyrum-

die andere rechtwinklig schneidenden Wege an- metieus offenbar in gromatieus zu emendieren

zulegen, wurden auf Cardo und Decumanus maxi- ist (Feldm. II 177), Die iibliche Bezeichnung ist

mus von deren Schnittpunkt bis zur Grenze der mensor (so bei den Feldmessern, s. II 502, im
zu limitierenden Flache Distanzen von 2400 Pedes tit. Dig. si mensor falsum modum dixerit 11,6
— dies ist die Seite der herzustellenden Cen- und in den Inschriften [s. u.], oft mit dem Zu-

turien — abgernessen und durch Steine bezeich- satz agri (agrorum) (so Feldm. I 244. Dig. 11,

net. Diese Centuriensteine sind der Ansgangs- 30 6, 1 : si mensor agrorum . . ; CIL VJL11 12 638) zum
punkt fur die im Abstand von 2400 Pedes zu Unterschied von anderen mensores (z. B. mensor
den beiden Hauptlinien zu ziehenden Parallelen. frumentarius, mackinarius, aedificiorum), wofiir

Auf ihren Mittelpunkt, der genau 2400 Pedes auch agrimensor (so Ammian. XIX 11, 8. Cassiod.

vom nachsten tetrans (s. u.) entfernt sein muBte. var. ILT 52. Cod. lust. 3, 39, 3. CIL II 1598. VLTI

wurde die G. eingestellt, wie vorher auf den Mittel- 12 639. Nonius 5, 6 Roth) oder mensor agrarius
punkt des den Umbilicus der ganzen Limitation (Feldm. I 251, 15. CIL VIH 12636) gesagt wird.

bezeichnenden Steines. Daneben kommt vor : finitores, was nach Nonius
Die anderen Aufgaben, welche mit Hilfe der (5, 6 Gerlach-Roth) der alte Name der G. war

G. zu lCsen waren, lassen sich auf die beiden (finitores dicebaniur quos nunc agrimensores
Orundaufgaben: 1. durch einen gegebenen Punkt 40 dicimus; finitwes heiBendie G. beiPlautus (s. u.),

eine Gerade zu legen , 2. auf dieser GeTaden Cicero [d. 1. agr. II 13]), metatores (Lyd. de mag.
in einem Punkt die Senkrechte zu errichten, zu- I 46. Cic. Phil. XI 5, 12. XIV 4, 10. Veget. II 7)

riickfuhren. Es sind Einmessung der Peripherie — oft mit dem Zusatz castrorum — , decempeda-
eines Grundstiicks , wovon die Bestimmung der tores — von der zehnfitBigen MeBlatte, der meta
Flachen der subseciva, der zum Teil gerad-, zum oder decempeda —

,
geometrae (mehr fur die Lehrer

teil krummlinig begrenzten Centurienschnitzel ein als die Praktiker [vgl. Seneca ep. mor. 88 , 9],

besonders wichtiger Fall ist (Feldm. I 81, 121), Col. V 1, 4. D. 50, 13, 1 [und in den spateren

ttbermessen eines Tales (cultellare, p. 33, 19) oder Rechtsquellen], CIL HI 6041 aus Berytus), divi-

Flusses (varatio fluminis, p, 285), Wiederherstel- sores (Suet. Aug. 3 : inter divisares operasque
lung eines limes (limitis repositio, p. 2861) usw. 50 campestres) von deT divisio, der Landteilung.

Fehler entstanden bei Anwendung der G., 1. Geschichte der Gromatik. Die
wenn entweder das Visierkreuz nicht wagrecht ge- Kunst der G. beruhrt sich mit der der Augurn
stellt war und der Punkt Z7 nicht lotrecht iiber dem (Niehuhr E. G. IU 386. O, MfUler Etrasker
Punkt des Steins lag, oder wenn man falsch visiert II 151). Denn die Limitation der Feldmark und
hatte. Ersteres ist ein vitium ferramenti, letzteres des Lagers oder der Stadt sieht der Sache— Her-
ein vitium conspiciendi (p. 191, 18). Eine Kritik stellung eines Orientierungskreuzes — wie den
der Mangel der G. gibt Heron («. dioTizQag) : bei dabei vorkommenden Bezeichnungen — cardo,
windigem Wetter bewegen sich die Perpendikel, decumanus, pars antiea, postica usw. — nach
stellen also nicht mehr eine vertikale Ebene aus wie die Ubertragung des Auguralritus vom
dar ; es folgt der mathematische Nachweis der 60 templum auf profanen Boden. Je mehr die

daraus sich ergebenden Fehler (p. 301f.). Die praktische Bedeutung der Limitation in den
von Heron empfohlene Dioptra hatte statt der Vordergrund trat, um so mehr trat neben den
beweglichen Faden auf den Enden der Arme fest- Augur der Feldmesser. Ursprunglich mag das
stehende Visiere. den Stadtplan und die Flurteilung bestimmende

Ein starker Irrtum ist es, wenn StOber (D. Wegekreuz vom Augur mit dem lituus gezogen
r6m. Grundsteuervermessungen 74) die G. als ein worden sein (Feldm. H 335), in historischer Zeit

wirkliches Winkelkreaz — mit durchlocherten tut das die Groma des FeLdmessers (Feldm. II
Anfs&tzen auf den cornieula znm Durchvisieren 339. Nissen Templum 59). Die Heretellung
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des durch Parallelen zu den beiden Hauptlinien
gebildeten Wegenetzes innerbalb wie aufierhalb

der Stadt ist wohl yon jeber Sache der G. ge-

wesen, denn dazu bedurfte es keiner auguralen

Handlung, sondern bloB der feldmesserischen

Technik. Ganz unabhangig von der Auguraldisziplin

ist die private Tatigkeit der G. als Feldscbeider.

Sie ist uralt. Koloniegriindung und Castrameta-
tion setzen die OfFentliche Tatigkeit der G. voraus

:

Cassius Longinus fehlt in unserem Corpus. Er
wird nur einmal von Hyginus de gen, controvers.
(Feldm. I 124, 14) fur eine Frage des Wasser-
rechts als iuris auctor erwahnt und ist der be-
kannte Jurist, Consul 30 n. Chr. (s. Kriiger
Gescb. d. Quellen d. r. Eechts 154); er ist wobl
irrtttmlich. in jenes Autorenverzeichnis geraten.
Dieser geringen Anzahl klassischer G. entspricht
das tiefe Niveau der ubrigen Stiicke des Corpus

das gibt einen, natiirlich nicht auf ein bestimmtes 10 und besonders die entsetzliche Entstellung jenes
Datum fixierbaren, Terminus ante quern. Die erste

Erwahnung der G. findet sich wohl bei Flautus
(Poen.prol. 49 : eius nuncregiones Unities eonfima
determinabo, eius rei ego sum factus fimtor).
Eine alte Spur ihrer Tatigkeit sind die doch wohl
auf die Griindung der Kolonien Mutina, Bononia
usw. (um 183 v. Chr.) zuriickgehende Limitationen
der Poebene (Schulten Die rflm. Flurteilung u.

ibre Reste, Berlin 1898) und die gracchanischen

guten Stiicke durch spatere Bearbeiter. So be-
schrankt die literarischen Leistungen der G. sind,

so umfassend war ihre praktische Tatigkeit , be-
sonder^ auf militarischem Gebiet (s. unter II).

Sie hielt rait der Ausdehnung des Imperium
Schritt, denn uberall, bei der Anlage der Grenz-
festungen, der GrenzstraBe (limites), der groBen
Heerstrafien, der Ordnung der terriotorialen Yer-
haltnisse (Assignationen, Feststellung von Ge-

Centuriensteine (CIL X 1024—1026. 3760. 3861). 20 meinden- und Provinzialgrenzen) spielt der Feld-
An Bedeutung gewann die Tatigkeit des G. durch J: ~ **—±—ti~ &~ *- ^ - *— • ^ ^
die Massenassignationen Sullas, Caesars und vor
allem der Triumvirn. Durch sie spatestens muB
die Kunst der G. eine gewerbsmaBige geworden
sein. Die den X viri der Lex agraria des Rullus

(63 v. Chr.) beigegebenen 200 fmitores ex equestri

loco (Cic. de 1. agr. IT 13) sind nicht eigentliche

Messer, sondern mit der divisio betraute Unter-
beamte der decemviri. Dagegen ist uns Feldm.

messer die Hauptrolle. So finden wir denn inschrift-

liche Zeugnisse der G. in alien Teilen des Beichs
(s. II), und ihre Schriften operieren mit Beispielen
aus den verschiedensten Provinzen (Feldm. IE

5211). Das Auftreten einer Schar schriftstellerisch

tatiger G. in Traianischer Zeit durfte dafur sprechen,
daB die Gromatik damals ihr goldenes Zeitalter

erreicht hatte.

In der zweiten Halfte des 5. Jhdts. (s. Feldm.
I 212, 4 die von den Triumvirn Caesar, Antonius, 30 n 174) wurden die Klassiker der Gromatik zu
I . dTklHlld miT rln-n Monnnimn ^mv/ilvilinii+n Lai In**** *'„„„„ .. X-t 1 _~ i^\ ^ . _. '__*_. J. ."1 . . n _Lepidus mit den Mensoren vereinbarte lex loca-
fioms erhalten. Es ist ferner bezeichnend, daB
zwar noch Caesar die Castrametation den Centu-
rionen uberlafit , aber scbon M. Antonius einen
peritus metator hat (Feldm. II 321). Wenn mit
der Reichsvermessung des Augustus sich auch die

Namen der mit derselben zusammengebrachten
G. verfliichtigen — der Feldm. I 239 in diesem
Zusammenhang genannte Balbus ist kein anderer

einem gromatischen Corpus vereinigt, das dann
im 6. Jhdt. — es enthalt Ausziige aus den
Iustinianischen Pandekten und Cassiodor — durch
Interpolationen und Hinzufiigungj lingerer minder-
wertiger Arbeiten eine neue Redaktion erhielt.

Jenes altere Corpus ist in der 1. und 3. Kiasse
unserer Handschriften : dem vielleicht noch aus
dem 6. Jhdt. stammenden (s. Heinemanns
Katalog der Wolfenbutteler Hss. II. Abt, Bd. 2

als der im 2. Jhdt. lebende VerfasseT der ex-40S. 124f.) Arcerianus, den vor der Verstiimmelung
positio omnium formarum (s. Feldm. II 177) —
ist fur uns Frontin der erste als gromatischer
Schriftsteller auftretende G. An der Identi-

ty mit dem bekannten Verfasser der Schrift de
aquis urbis Roraae und der Strategemata ist nicht
zu zweifeln (Feldm. II 102). Seine Behandlung
der Gromatik zeigt, daB damals — unter Donii-

tian — die Kunst der G. vollig entwickelt war
und neben der gewohnlichen Praxis eine Art gro-

desselben gemachten Abschriften: J(enensis) und
V(aticanus) und dem Erfurtensis, die jungere
Redaktion in der zweiten durch P(alatinus) und
G(udianus) vertretenen Klasse erhalten (s. Momm-
sen Bonn. Jahrb. LXXXXVI 272f.).

Die Tatigkeit der G. tiberdauerte den Sturz
des Westreicbs. Wir finden sie in den alten

Funktionen als arbitri (s. u.) unter Theoderich
(Cassiod. var. Ill 52; s. Feldm. II 431) und in

matischer Wissenschaft bestand. Fur die spateren 50 einem Brief Gregors d. Gr. vom J. 597 (s. Brugi
G. hatte er kanonisches Ansehen — den Gaius Dottrine giur. degli agriro. rom. 223). Dem ent-
der G. hat man ihn genannt (Brugi Dottrine
giurid. degli agrim. 71) — und man setzte seinen
Namen gerne fiber spatere Schriften (s. Feldm. II

146). Ebenfalls der Zeit Domitians oder Traians
gehOren die ubrigen bedeutenden G. an : Balbus,
Siculus Flaccus und Hyginus (s. Feldm. II 231).
Als beruhmtester G. der Traianischen Zeit nennt
Balbus einen uns sonst unbekannten Celsus (Feldm.

giur. degli agriro. rom. 223).

spricht, daB das jungere der beiden gromatischen
Corpora und der alteste Codex im 6.—7. Jahdt.

entstanden ist (s. o.). Uber agrimensoriscbe Be-
griffe in mittelalterlicben TJrkunden spricht Nie-
buhr (R. G. II 558 der 1. Aufi.).

Ob das im Arcerianus enthaltene Bild eines

den Gestus des Rechnens [digitis eompuians)
machenden Mannes einen beruhmten Mathematiker

I 91: notum est omnibus, Celse, penes te studio- 60 (Euklid?) — wie Mars (Jahrb. f. klass. Philol.
rum nostrorum matiere summam). Ein Ver-
zeichnis gromatischer Schriftsteller in einem der
jungsten Stiicke des Corpus (Feldm. I 403, 18:
twmina agrimensorum) nennt auBer den erwahn-
ten G. noch Agennus Urbicus, von dem wir eine
Schrift de controversiis besitzen (Feldm. 1, 59-90),
Marcos Iunius Nipsus (Feldm. I 285—295), Cas-
sinB Longiims und Enklides (s. Feldm. 1 372-392).

Suppl. XXVLT 195f.) will — oder vielinehr, woran
man zunacbst denken wird, einen G. darstellt,

ist noch unentschieden.

II. Staatliche Gromatici. Es iet zu unter-

scheiden zwischen Zivil- und Armeefeldmessern.

Erstere sind zum TeiL letztere durchaus Beamte.
Wahrend der Republik gab es G. als Beamte nicht.

Noch unter den Triumvirn ubertrug die Regierung

j.ooy uromauci

die Assignation usw einem Feldmesser auf Grund
eines regelrechten Mietvertrags, vgl. die Lex agraria

vom J. Ill v. Chr. (Br nn s Font.e S. 90) : . . (agrum)
. . omnem metumdum terminosqtte statiui eurato

. . opusque loeato. In der unzweifelhaft authen-

tischen Feldm. I 212 erhaltenen Urkunde der

Triumvirn stent: . . qui conduocerit, deewimtum
latum ped. XL . . facito. Die feldmesserischen

Arbeiten wurden also auf dem Wege der Staats-

pacht (loeatio) vergeben, sogut wie andere ein- 10
malige oder periodische Arbeiten. Es ist aber

sehr wahrseheinlich, daB eben aus der Triumviral-

zeit mit ihren Massenassignationen dauernd im
Dienst des Staats tatige, fest angestellte Regie-

rungsfeldmesser hervorgegangen sind. Ein solcher

braucht nun zwar der von Cicero als Messer des

M. Antonius genannte Saxa (s. o.) nicht gewesen

zu sein, denn mit peritus metator bezeichnet ihn

Cicero (de 1. agr. II 13) noch nicht als Beamten,

Nach den Feldm. I 244 erhaltenen Aktenstiicken 20

wird in der Triumviialzeitvon Soldaten terminiert,

was spater die mensores tun (s. u.). Daraus,

dafi eine Agrarkommission ihre bestimmten Feld-

messer hat (Cic. de 1. agr. II 13, 24: [deeemviri\

fmitorum mittant), folgt auch noch nicht, daB
dies Beamte sind.

Zuerst werden die Feldmesser auf militari-
schem Gebiet in den Staatsdienst eingetreten

sein, denn die Armee bedurfte bestandig ihrer

Kunst, wahrend Assignationen u. dgl. seltener vor- 30
kamen. Vielleicht hat die Augusteische Heeres-

organisation an die Stelle der bisher mit der

militarischen Feldmesserei betrauten Centurionen

(s. o.) eigene mensores gesetzt. Aber auch auf

zivil em Gebiet bedurfte der neugeordnete Staat

festangestellter Feldmesser, denn man konnte un-

moglich die zahlreichen gromatischen Aufgaben,

welch e das Weltreich auch auf zivilem Gebiet

stellte, von Fall zu Fall in Akkord geben. Die
gromatische Tradition fiibrte die Begrundung des 40
(amtlichen) Feldmesserstandes auf Iulius Caesar

zuriick; man kannte einen Brief desselben, ge-

wissermaBen die staatliche Anerkennung der Gro-

matik (Feldm. I 395: nunc ad epistolam lulii

Caesarix veniamus quod ad kuius artis origi-

nem pertinet),

a) Zivilfeldmesser. Die altesten sicheren

Zeugnisse fur staatliche Zivilfeldmesser stammen
aus der Zeit Vespasians (CIL X 8038: ut finiret

procurator nunc scripsi ei et mensorem misi). 50
Sodann werden amtliche zivile Mensores in der

Korrespondenz des Plinius mit Traian erwahnt
(ep. ad Trai. 17). In den jungeren Stucken des

gromatischen Corpus heiBen die Regierungsfeld-

messer togati Augustorum, wie die Juristen, offen-

bar wegen ihrer richterlichen Befugnisse bei den
controversiae agrorum (Feldm. II 322). In der
Constantinischen Zeit bilden sie ein eigenes Bureau
unter einem primicerius mensorum, der unter
dem Chef der agentes in rebus und indirekt unter 60
dem magister offieiorum steht (s. Not. dign. or.

cap. 10: sub dispositions v. ill. magistri officio-

rum schola agentium in rebus et deputati eius
scholae; mensores . . .). Kaiserliche, die Mensoren
betreffende Erlasse wenden sich deshalb an den
Magister officionun (so L. 1 Cod. Theod. de men-
soribus 6, 34 vom J. 404. L. 4 und 5 Cod. Theod.
de metatis 7, 8). Der Primicerius avanziert nach
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zweijahriger Amtstatigkeit zum untersten Grad
(dem der equites, s. Gothofredus Paratitlon zu
Cod. Theod. 6, 27) der agentes in rebus (L. 1

Cod. Theod. 6, 34). Nur scheinbar sind die im
Cod. Theod. 6, 34 und 7, 8 behandelten mensores
von den Feldmessern verschieden (s. Feldm. II

322 Rudorff; die Identitat behauptet Momm sen
Feldm. DI 175). Ihr Amt ist dort das Quartier-

machen (metare), aber diese jungere Funktion lafit

sich leicht aus der von jeher den G. obUegenden
Castrametation herieiten : wenn sie sonst den
Platz des Lagers und die Zeltplatze der ein zeinen
Truppenteile feststellten , so wurden sie , wenn
man die Truppen einqnartierte , naturgemaB die

Quartiermacher. Dieser Zusammenhang ergibt

sich auch daraus, daB nach dem zur Castrameta-
tion gehorigen metare die Quartiere metata heiBen.
Trotz ihrer Tatigkeit bei der Armee sind diese

Mensoren als Zivilfeldmesser zu behaudelu, da sie

unter dem magister officiorum stehen, nicht unter
dem magister utr. militiae.

Im gromatischen Corpus fiihren einige Autoren
den Titel v(ir) p(erfectissimus), s. Feldm. I 307.

309. 310. Diesen Rang mag der primicerius
gehabt haben; im allgemeinen kommt er mehr
den Lehrern als deu Praktikern der Gromatik zu.

So wird durch eine freche Interpolation Feldm.
I 273 den Kandidaten des gromatischen Lehr-
amts der Clarissimat, den approbierten Lehrern
sogar die Spectabilitat zugeschrieben , s. Feldm.
II 176 (Mommsen). 322 (Rudorff). Nach D. 27,

1, 22 genossen vom Staate beauftragte G. die

Immunitat. Einmal findet sich die Bezeichnung
mensor publicus (CIL V 5315), worunter wohl
ein Gemeindefeldmesser zu verstehen ist.

€m Regierungsfeldmesser zu werden, muBte
man — wenigstens nach den Feldmessern — ein

Examen ablegen (Feldm. I 273, 15: quicumque
non fuerit professus super kae lege sancimus
damnari si sine professions iudieaverit ut capi-

iali sententia feriatur). Feldm. I 8, 26 wird unter-

schieden zwischen 'gewohnlichen und staatlich

konzessionierten G. : nam agrimensor omnis
doetus centurias delimitare potest . . assignare
autem nulla modo potest nisi sacra fuerit prae-
ceptione firmatus. Iudikation und Assignation

war also Vorrecht der staatlich zugelassenen G.
In den kaiserlichen, militarisch besetzten Provinzen
fungiert als Richter bei Grenzregulierungen stets

ein Richter, me ein Feldmesser Is. unter III 1 b),

die Iudikation stand also selbst dem konzessio-

nierten Feldmesser nur bei Kontroversen zwischen

Privaten zu. Aber selbst der im Interesse von
Privatpersonen tatige Feldmesser erhielt keine

merees, sondern eine remnneratio , konnte nicht

hcati conducti belangt werden, sondern haftete

nur auf Grund einer actio in factum fur dolus
(s. tit. Dig. si mensor falsum raodum diserit 11

6); seine Remuneration konnte ihm prozessualisch

nur durch cognitio extra ordinem erwirkt werden
(D. 50, 13, li. Rudorff erklart diese Abnor-
mitat historisch: die Tatigkeit der G. habe rich

aus der zu den operae liberates gehfirigen der
Augum entwickelt, auf die der Mietskontrakt
nicht anwendbar war und auch spater habe zwi-

schen G. und Privaten die tor Miete wesentlicbe
Verabredung uber die Arbeit und den Mietspreia
gefehlt (das Ackergesetz des Sp. Thoriua 3. 138).
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Dam paCt, dafi wenigstens die Lehrer der Geo-

metric mit Tertretem der studio, liberalia —
Arzten, Rhetoren

n

— auf eine Stufe gestellt wer-

den (D. 50, 13, 1). Constantin d. Gr. verlieh

ihnen deshalb auch die Immunitat {L. 2 Cod, lust.

10, 66), welche ihnen zur Zeit der klassischen

Juristen noch fehlt (Fragm. Vatic. 150. L. 22 pr.

D. 27, 1); s. Tissot Etude sur les agrim. 159.

Als Zivilfeldmesser werden alle diejenigen

mensores zu gelten haben, bei denen eine milita-

rische Qualitat nicht angegeben ist. Solche finden

sich CIL I 1244. 1109. II 1598 (agrimensor). Ill

1220. T 3155. 6786. 5315. VI 8912. 8913. VIII
12636-12639. XII 4490. Unter diesen 14 Men-
soren sind 8 als liberti bezeichnet (CIL VI 8912.

8913. XH 4490. I 1109. 1244. V 3155. 6786.

VIII 12639 — CIL VI 8912. 9913. XII 4490 als

libb. Augusti), einer als Sklave (CIL VIII 12 637):

die G. waren also wohl in der Regel Freigelassene

(vgl. auch Suet. Aug. 3: inter divisores operas-

que campestres). Als solche mOgen manche von
ihnen zum Sevirat gelangt sein wie jener Aebu-
tius (CIL V 6786) , der mensor und sevir war
und auf seinem Grabstein die Groma und seine

Seviratsinsignien darstellen Hefi (s. Groma).
Wie jeder Truppenkorper seinen eigenen Men-

sor hatte, gehfirten deren auch zum Personal

hoherer Zivilbeamten. Die Mensoren (mensor
oder mensor agrorum CIL VIII 12 636f.) des

Proconsuls von Africa kennen wir aus dem in

Karthago gefundenen Friedhof seiner officiates.

b) Militarfeldmesser. Das erste Beispiel

eines Militarfeldmessers durfte der eastrorwn
metator Saxa im Dienste M. Antons sein (Cicero

Phil. XI 5). Feldm. I 245, 5 wird ein von M.
Antonius mit Termination beauftragter Soldat er-

wahnt (im J. 34 v. Chr.). Vorher (bei Polyb. VI
1) und Caesar (de b. G. II 17) war die Wahl der

Lagerstelle und Verteilung der Lagerplatze Sache
der Centurionen. Unter Traian, in dessen daci-

schen Kriegen, ist mit militarischen Operationen

beschaftigt der Feldmesser Balbus (Feldm. I 93,

7). SpSter werden von den mensores, deren Auf-

gabe die Verteilung der Lagerplatze sei, die

metatores, welche die Lagerstelle auszusuchen

hatten, unterschieden (Veget. II 7. Lyd. de mag.
IV 46). Aber die beiden Funktionen waren wohl
nicht scharf getrennt, denn auch metator bedeutet

den Messer, und aus der blofien Auswahl und Ab-
steckung des Lagerplatzes — die Einteilung des

Inneren war Sache der mensores — wird man
kein besonderes Amt gemacht haben. Ferner

heiflen im Cod. Theod. die Quartiermacher men-
sores, obwoM die Quartiere metata genannt wer-

den (s. o.). Die metatores des Vegetius werden
also eine beaondere Abteilung der mensores ge-

wesen sein. Auch kommt metator inschriftlich

als Amt nicht vor. Eine Darstellung mit Mefi-

ruten das Lager absteckender mensores findet

sich auf der Marcussaule (S. 56 des Petersen -

schen Textes),

Bei den wichtigen Funktionen, welche die G.
im Heerwesen zu verrichten hatten (Castrameta-
tion, Arbeiten im Kriege, s, Feldm. I 92, 13),
begreift es sich, dafi jedes Korps seinen eigenen
G. hatte. Wir kennen einen mensor leg.* II ad.
(CIL HI 844), mehrere mensores leg. Ill Aug.
(CIL TO! 2856. 2946. 3028) and einen m. coh.

Vim praet. (CIL VI 2692). Dafi diese mensores
Feldmesser— nicht mensores frttmenti, wie Marv-

el uardt St.-V. 112 554 will — sind, folgt daraus,

dafi mensor Hberall sonst den Feldmesser be-

zeichnet (s. o.) und dafi der Rang der als Feld-
messer fungierenden evoeati Aug. (Feldm. I 121,

7 und CIL III 586) dem der duplarii, zu denen
nach CIL VUI 2564, 19 die mensores leg. Ill Aug,
gehOren, entspricht (s. iiber evoeati und duplarii

10 Marquardt St.-V. II 2 544). Die Vermessung des

Getreides war Sache der frumentarii der Legion
(Marquardt a. a. O. 491). Besondere neben
denselben fungierende Getreidemesser werden als

solche bezeichnet (CIL V 936 vet. leg. VUIAug.
. . mensor frumenti). Militariscbe mensores wer-
den noch genannt: CIL VIII 2935 und VII 420
menfsor) ex CG (= ducenario) impferatorisj.

Dueenarius -iieifit der fiber zwei Centurien be-

fehligende sonst primus hastatus genannte Cen-
20 turio (Veget. II 8J. In der Regel hatten die men-

sores legionis wohl als duplarii (nach CIL VIII
2564, 19) und evoeati (s. o.) eine Mittelstellung

zwischen Gemeinen und Chargierten. Nur in

Ausnahmefallen werden Centurionen als Messer
fungiert haben, Hierher gehftrt, dafi in den
Donaulandern mit der Iudikation und Termination

zwischen zwei Gemeinden Centurionen betraut

werden (CIL HI 9832. 9973. 2882. 9864 a j nur ein-

mal — 8472 — empraef. castrorum; vgl. hierzu

30 Feldm. I 244, wo zweinml ein miles, einmal ein

eenturio und einmal ein tribunus cohortis VI
praet. auftritt). Das sind eben nicht ordentliche

mensores — sonst wurden sie als solche bezeichnet

sein — sondern aufierordentliche Kommissare fur

Grenzregulierung. In der merkwurdigen im Codex
Arcerianus uberlieferten Inschrift (Feldm. I 251)

ist der mit der Versteinung betraute mesor agra-

rius ein miles coh. VI praet., also ein Gemeiner;
ebenso Feldm. I 244, 5. 11. Aus der Inschrift

40 CIL III 8112, in der elf mensores genannt sind,

hat Mommsen gefolgert, dafi jede Cohorte einen

Mensor, die erste deren zwei, also die Legion
elf Mensoren gehabt hat.

III. Praktische Tatigkeit der Groma-
tici. Sie ist eine doppelte: 1. sind die G. tatig

im Dienste des Staates vor allem a) bei der Ca-
strametation, b) bei der Division und Assigna-

tion, c) bei den vom Staat vorgenommenen Grenz-

regulierungen (controversiae agrorum) . Nicht h ier-

50 her gehdrt die von Tissot (Etude sur les agrim.

68f.) den Feldmessern zugeschriebene Aumahme
des Katasters. Die Vermessung des Landes war
nur die Grundlage fur die von den Censusbe-

amten vorzunehmende Schatzung des Grundstack-
wertes und Feststellung der Steuer; 2. konnen
die G. von Privatpersonen bei Vermessungen, Tei-

longen, Kontroversen usw. benutzt werden. Diese

Tatigkeit gilt spater als ein AusfiuB der amtlichen

und unterliegt deshalb nicht den Normen des

60 geschaftlichen Verkehrs (s. o.).

1. Amtliche Praxis, a) Die Castrame-
tation ist das militarische Gegenstuck der di-

visio adsignatio. Auch hier gibt es Teilung einer

Flache (des Lagers) in Parzellen (die Abteilungen
des Lagers) una Anweisung derselben: hier An-
weisung der Lagerplatze an die einzebwn Truppen-
teile. Die Hauptquelle der Castrametation ist

das im Arcerianus uberlieferte und schon in den
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Abschriften desselben dem Hyginus zugeschrie-
bene Fragment de muniiione castrorum (Ausgabe
von Gemoll (Teubner) und v. Domaszewski
^Leipzig 1887). Die Zeit der Schrift ist noch
nicht sicher ermittelt, doch. scheint sie ins 3. Jhdt.

n. Chr. zu gehOren (s. Marquardt St.-V. 112 601).

Wie bei der Centuriation zieht auch hier der

Feldmesser von seinem Standpunkt — groma —
aus die beiden Standlinien und Wege : die dem
deeumanus entsprechende via practoria, welche
die porta praetoria (Fronttor) mit der porta de-

eumana verbindet, und den Querweg: via prin-
cipalis, den cardo des Lagers. Im iibrigen sind

die Grundbegriffe der Castrametation die der
•Centuriation : auch hn Lager gibt es eine pars
antiea und postiea, seamna — strigae, rigores,

•eine (porta) deeumana, eine via quintana (vgl.

limes quintarius) usw.

b) Bei der Ads ignat ion hat der G. die Tei-
lung der Feldflur in Centurien (divisio. ceniu-
riatio) oder andere Flurteile (z. B. oblonge seamna
und strigae, s. Feldm. II 290) vorzunehmen, so-

dann innerhalb dieser Figuren die assignierfcen

Ackerlose und auBerhalb derselben die eximierten
Parzellen und das Gemeindeland abzustecken und
schlieBlich das Eesultat in der Flurkarte (forma)
und dem zugehorigen Flurbuch {commentarii)
niederzulegen (s. Feldm. II 323—406).

c) Iudikation. Bei Grenzstreitigkeiten, die
den Staat angehen, also z. B. bei Streit zwischen
^iner Gemeinde und dem Anlieger — dies kann
eine andere Gemeinde, ein fiskalisches Territo-
rium (z. B. territorium legionis) oder ein Privat-
mann sein — beauftragt der zustandige Magi-
strat — in der Eegel der Statthalter — wenn
er nicht selbst entscheidet (CIL III 7004), einen
Einzelrichter (CIL III 2882. 9864 a) oder eine Kom-
mission (iudiees III 9338) mit der Schlichtung
der controversia durch ein Verfahren an Ort und
Stelle (arbitrium von ar-bitere = ad-ire), das
Ganggericht. Als Techniker fungiert dabei oft
der G. (Feldm. I 244, 14 . . per . . centurionem
•coh. . mensoribus intervenientibus und I 251).
Der Eicliter ist in den uns bekannten Fallen
meist ein Militar niederer Charge (so CIL III 9973.
9864 a. 8472; Feldm. I 244. 251), nie ein Feld-
messer.

2. Pri vat praxis. Die richterliche Tatig-
keit der G. beschrankte sich also auf die zwi-
schen Private n gefiihrten controversiae, von
denen ihre Schriften handeln: Frontinus: Feldm.
I 34—58, dazu Agennus Urbicus p. 59—90, Hy-
ginus: Feldm. I 123—134. Ober die iudicatio
und advocatio der G. belehrt die ausftihrliche
Behandlung der Controversen im gromatischen
Corpus. Dire iudicatio bezeugt u. a. Frontin.
(Feldm. I 15 ^ diffieillimus autem locus hie est
quod mensori iudicandum est, sed nee minus
ille exodus quod est advocatio praeManda) und
Cassiodor (var. in 52 . . . agrimensori zero fmium
its orta committitur

.

. . index est utique artis
*uae, forum ipsius agri deserti sunt . . . non
ambuiat iure communi, via est ilia sua lectio,
• . gressibus suis coneertantium iura discemit).
Unter den Controversen sind solche (z. B. de po-
sitions terminorum, de fine, de rigore), bei denen
die Feststellung des Feldraessers den Streit ent-
-scheidet, der Feldmesser also Schiedsrichter ist,

wahrend bei anderen (de loco, de proprietate, de
alluvione usw.) die Tatigkeit des Feldmessers
als des Sachverstandigen (advocatus, s. Feldm.
II 482) nur der des Eichters zur Hand geht. So
bilden denn die Controversen ein eigentiimliches
Mittelding zwischen juristisclier und gromatischer
Praxis (s. die ausftihrliche Behandlung bei Brugi
Le dottrine giuridiche degli agrimensori rom., Ve-
rona—Padova 1897 und unter Controversia).

lOApokryphe, in ein Gesetz
, Constantins einge-

schwarzte Honorarsatze fur feldmesserische Lei-
stungen im Dienste Privater finden sich Feldm.
I 273. Nach dem tit. Dig. si mensor falsum
modum diaxrit (11, 6) gilt die Tatigkeit des Feld-
messers im Interesse Privater als benefioium,
also als aufierordentliche Gefalligkeit eines Be-
amten. Der Feldmesser kann deshalb nicht lo-
cati auf merces klagen, sondern er enipfangt ein
honorarium (L. 1 cit.)

f
welches er vielleicht— iiber-

201iefert ist das durch D. 50, 13, 1 nur fur die
praeceptores der Gromatik; zu bestimmt aufiert
sich Tissot a. a. 0. 141 — mit Hilfe des extra
ordinem einschreitenden Iudex erlangen konnte.
Gegen ihn gibt es ebensowenig eine Xlage eon-
ducti, sondern nur eine solche in factum bei dolus
malus (D. 11, 6, 1). In einem agyptischen
Papyrus (Herm. 1897, 656) tritt bei einem Grenz-
streit ein ogodsixing auf, eher ein amtlicher
Schiedsmann als ein gewShnlicher Feldmesser.

30 IV. Lehrtatigkeit der Gromatici. Von
ihr zeugt am beredtesten die auf uns gekommene,
wesentlich zu Schulzwecken veranstaltete Samm-
lung gromatischer Schriften und Materialien (Ur-
kunden usw.). Aus ihr erklart sich die Verhun-
zung der gromatischen Klassiker durch Kommen-
tatoren und Interpolator und die Texrverderbnis.
Als Lehrer nennen sich die G. auctores (Feldm.
I 342, 14) und professores (64, 8. 181, 11). Auf
Professoren der Geometrie — und hOchstens in-

40 direkt auch praktische Feldmesser — bezieht sich
D. 50, 13, 1, wo sie mit den anderen Ver-
tretern liberaler Disziplinen (Khetoren und Gram-
matikern) zusammen genannt und fur den Fall
der Honorarverweigerung — sie hatten ebenso
wenig wie die Feldmesser eine merces — auf extra-
ordinaria cognitio des Prases verwiesen werden.
Obwohl agrimensor genau dem griechischen ysco-

fihgtjg entspricht, bezeichnet doch geometra in der
Regel den Geometrielehrer, nicht den Feldmesser.

50 Doch sind die Feldmesser emsig bemuht, ihre Tech-
nik mit der Geometrie zu verbinden. Daher die
Aufnahme geometrischer Stucke ins gromatische
Corpus. In Diocletians edictum de pretiis rerum ist
das Gehalt eines geometra mit 200 Kupferdenaren
pro Schiiler und Monat angesetzt (der Lehrer der
Grammatik bekommt ebensoviel, der der Rhetorik
250Denare): Ausgabe von Blumner-Mommsen
119. Bedeutende Lehrer wurden wohl mit dem
Perfect]ssimat ausgezeichnet, denn mehrere unserer

60 auctores heiflen in den Has. v(ir) p(&rfeetissi-
musj. Wie weit aber der Dunkel mancher G.
ging, lehren die den Kandidaten den Clarissimat,
den fertigen G. die Spectabilitat beilegenden
Interpolationen Feldm. I 273. Constantin verlieh
den Lehrem der Gromatik Immunitaten (Cod.
lust. 10, 66, 2).

Lehrgegenstand: Agennus Urbicus behan-
delte die Feldmefiknnde in sechs Buchern. Das
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erste gab die institutio {uno emm libro insti-

tuimm artifieem), das zweite die ars (wohl im
allgemeinen), das dritte die ars metiundi, das

vierte die eontroversiae agrorum, das ftinfte und
sechste handelte wie das dritte von der ars me-
tiundi (Feldm. I 64). In der uns erhaltenen

Sammlung kommen folgende Gegenstande zur Dar-

stellung: 1. die agrorum qualitates (condieiones),

d. h. die bodenrechtlichen Kategorien;

Has sunt (324,26), signa requirenda oportet

(812. 313, 10 usw.); Worter: easale (315, 8),

grandis durchweg statt magnus, ourtus = parvus
(321, 8), fontana (330, 30),* eampamus (331, 22,

wovon ,Campagna'), montieellus usw. Aus der
Aufnahme Ton Elementen der theoretischen Geo-
metric in das Corpus der Agrimensoren folgfc

nicht, dafi der Unterricht in der Geometrie Sache-

der G. gewesen sei. "Der geometra, der Geometrie-

auf diese Materie bezieht sich Feldm. I If. (Fron- lOlehrer, war wohl in der Kegel kein Feldmesser.

tin), 113f. (Hygin), 140f. (Siculus Flaccus), 246
{nomina agrorum) und 368 {de agris aus Isi-

dorus). .2. Die Lehre von der Limitation {de

limitibus comtituendis): I 27 (Frontin), 108 (Hy-

gin I), 166 (Hygin II), 246 {nomina limitum),

358 {ratio limitum regundorum). 3. Die Grang-
gerichte {eontroversiae agrorum) : 1 9 (Frontin),

59 (Agennius), 123 (Hygin). AuBer diesen drei

offenbar fiauptelemente der Groinatik darstel-

Jene geometrischen Stucke sind fiir den TJnter-

richt der Eleven der FeldmeBkunst bestimmtr

nicht fur den allgemeinen Jugendunterricht in der
Geometrie, fur den es vielmehr besondere Lehr-

bucher gab, aus denen jene Stucke entnommen
sind (Euklid, Boethius usw.).

Literatur, Der Begrimder der gromati-

schen Studied — abgesehen von den alteren ver-

alteten Arbeiten (Goes in seiner Ausgabe usw.

91 (Balbus expositio et ratio omnium formarum;
nur der Anfang erhalten) ; I 209 f. (der sog. liber

coloniarum , eine Bearbeitung italischer Flur-

karten; s. Mommsen Rom. Feldm. 143—220);
310—338 (die sog. casae Utterarum : Beschrei-

bung der forma von HOfen {casae) mit ge-

nauer Angaben der fines; s. Feldm. II 406).

eine neue Ausgabe der G. festlegte und 2. Das
agrarische Recht (Rom. Gesch. II i 349-394), einer

Grundlegung der gromatischen Disziplin, der Vor-

gangerin von Rudorffs Gromat. Institutionen.

Hauptschrift immer noch die ,Gromatischen In-

stitutionen' Rudorffs (Feldm. II 227-464); ferner

Mommsen in Feldm. II 174. An neueren im

5. Lehre von den Grenzsteinen (305f. 340f. 30 wesentlichen aufjenen alteren beruhenden Arbeiten

353. 357—364. 404), ein besonders oft behan-

delter, weil praktisch hochwichtiger Gegenstand.

6. Flachenroafie: I 94. 339. 367. 371. 402

(HohlmaBe: I 374) und Gewichte: I 373. 7. Geo-
metrische Stucke: I 296. 380 (I 354 Flachen-

messung) und I 372 ,Euklid.' 393 (aus Cassiodor)

der im Arcerianus enthaltene liber Aprofoditi et

Betrubi Rufi, arehiteetonis (ed. Cantor, Die rom.

Agrim. S. 202f.) und andere Stucke (s. Bubnov

sind zu nennen: Stober Die rOmischen Grund~
steuervermessungen (Munchen 1877). P. de Tis-

sot Etude hist, et jur. sur la condition des agri-

mensores (1879). Legnazzi Del catasto romano-

(Verona-Padova 1887). F, Ruggieri Sugli ufficj

degli agr. rom. . . specialmente rapporto alle ser-

vitu prediali (Studi e docura. di storia e di diritto-

(1882) III 1—30. 195—223). Humbert bei

Daremberg-Saglio s. Agrimensor (unkritisch).

Gerberti opera mathem. p. 418). 8. Ausziige 40 Eigenen Wert haben folgende Arbeiten: die Be-

aus Gesetzen (I 267. 276) besonders aus der

Materie vom Grenzstreit(/wimra regundorum), aber

auch die hochwichtigen drei Kapitel der lex Iulia

agraria (I 263; s. Bruns Fontes 6 96). AuBer

den spezifisch agrimensoriscben Dingen wurden

also auch mathematische und juristische traktiert,

beides von den spateren auctores mit hervor-

ragender Stiimperhaftigkeit. So mengt Agennus

in die Lehre von den eontroversiae agrorum seine

handlung der juristischen Seite der G. von Brugi
Le dottrina giurid. degli a. rom. (1897) ; die der

mathematischen von Hults chin Ersch- Grub ers

Encyklopadie s. Gromatici (92. Teil S. 97— 105r

erschienen 1872) und Cantor in seinen Vorle-

sungen fiber Gesch. d. Mathematik 12 502f. und
Die rCm. Agrimensoren (Leipz. 1875). Nicht zu-

ganglich ist mir: G. Rossi Groma e squadra.

owero storia dell' agrimensura (Torido 1877) und

Weisheit von den status der Rhetorencontroverse 50 Ciccolini Degli agrimensori presso i Romani an-

(I 651) und die geometrischen Partien sind ganz

aus einer lateinischen Bearbeitung des Heron ab-

geschriehen (Hultsch s. Gromatici in Ersch-
G rub ers Encyklopadie. Cantor Die rtfm. Agri-

mensoren). Fur die historischen Unkennt-

nisse der jflngeren G. durfte bezeichnend sein,

dafi einer von ihnen den Kaiser Tiberius an die

Triumvira schreiben laBt (Feldm. I 271, 2). Dem
Inhalt entspricht die Form. Wahrend die drei

gut^n Autoren (Frontin, Hygin, Siculus Flaccus)60

das knappe klare Latein der romischen Technik

schreiben, stehen die spaten Stucke — besonders

die easae litterarum — in Satzbau, Deklination

und Wortschatz auf der Grenze der romischen
und romanischen Sphaie. Beispiele: de lotus se

= a (suo) latere (I 310. 311 usw.), de super se

311) vgL ital. disopra, de sub rivo (316); casa
tn mortfe habere (320, 2); intra vineam memo-

tichi (Roma 1854). Tiber die Uberlieferung der

gromatischen Schriften s. Feldm. II 1—220.
Mommsen in Bonn. Jahrb. 1896, 272f. Bub-
nov Gerberti opera mathem. (1899), wo beson-

ders die gromatischen Stucke, aber auch die iibrige

Literatur behandelt ist. [Schulten.]

Groneia (/ewveta), nach Steph. Byz. = Hero-

dian. I 276, 35 Lentz eine Stadt in Phokis; sonst

unbekannt. [Bolte.]

Grosphus s. Pomp ei us.

Qroncaaim oder Oroueasim (s. o. Bi IT
S. 1726) nennen nach Plin. n. h. VI 50 die Saken

im Norden des Iaxartes den Kaukasos; die Be-

deutung des Wortes soil nive candidum sein.

Die leider ganz vereinzelte Notiz stammt gewiB
von Demodamas, der im Dienste des Seleukoa

und Antiochos als erater Grieche den Iaxartes-

uberschritt (s. Plin. n. h. VI 49), und kann im*

Munde der iranischen Nomaden am Syr-Darja

^der Saka Haumavarga, griechisch Amyrgioi) nur

auf den Tien-schan zielen. Aber die Gleichsetzung

mit dem indischen Kaukasos (Hindukus-Parapa-

nisos, im weiteren Sinn auch den Himalaja um-
fassend) war fiir den hellenistischen Griechen

selbstverstandlich; dadurch tauchte die neue geo-

graphische Entdeckung unter in eine bereits tra-

ditionell gewordene Anschauung und ging der

wissenschaftlichenErdkunde zunachst sofort wieder 10

verloren. In der Mitteilung der Saken des Syr-

Darja glaubte Demodamas offenbar auch den

Schlussel gefunden zu haben zur Erklarung der

merkwiirdigen, seit der makedonischen Eroberung

Asiens Iiblichen tTbertragung des Kaukasosnamens

auf den Parapanisos und Himalaja, wiewohl sich

der sakische IJrsprung dieser Bezeichnung sicher

allein schon dadurch ausschlieBt, daB Alexanders

Heer den Hindukus zuerst von Siiden und Ara-

chosien her kennen lernte. Marquardt (Zur 20

Geschichte von Eran II, Philol. Suppl. X 81)

erkennt in dem zweiten Element des Namens
casim {gasim) besser als T o m as ch ek und andere

{die skr. falpl vergleichen) das altiranische gasa
{neupers. ga£ mit der Bedeutung schOn, gut),

das in nicht wenigen parthischen und ebenso in

pontisch-skythischen Namen auftritt. [Kiessling.]

Grovii oder Orovii, Volkerschaft an der Nord-

westkiiste Hispaniens. Unter den Kamen kalla-

kischer Volker, die zuerst durch des Poseidonios 30

Schilderung der Feldztige des D. Brutus bekannt
wurden, schienen mehrere den griechischen Gram-
Tnatikern, wie Asklepiades vonMyrlea, ihrenPhan-
tasien von den Fahrten des Teukros, Odysseus
und anderer griechischer Helden nach dem fernen

Westen Bestatigung zu geben (s. Art. Amphi-
lochoi Nr. 2, Callaeci, Helleni, Limia,
Olisipo u. a.). In der Kustenheschreibung
des Varro, die auf Poseidonios ruht, scheint

•diese Ansicht, obgleich ihr Poseidonios selbst40
widersprach, Ausdruck gefunden zu haben. Vom
Durius aufwarts bis etwa zum Minius (Mela III

10 a Durio ad flexum Grovi), im Bezirk von
Bracara (Plin. n. h. IV 112 a Gilenis (s. d.)

eonvenhis Bracarum, Helleni, Grovi, castellum
Tyde, Graeeorum sobolis omnis) t nach Ptole-

maios am Minius selbst (II 6, 44 Foovicov Tov-
dat), der ihnen das castellum Tyde zuweist (s.

d.), das am Minho liegt, wohnten die Grovier,

die Silius Gravier nennt und durch die Vermit- 50
telung des Livius, wohl derselben Quelle folgend,

auch mit dem FluB Lethe oder Limia zusammen-
bringt (I 235 quinque super Gravios — einige

Hss. Grovios — lucentes volvit liarenas, inferttae

populis referens oblivia. Lethes und III 366 et

quos nune Gravios violato nomim Graium
Oeneae misere domus Aetolaque Tyde), Auf In-

schriften jener Gegenden kommt ein Bassus Me-
dami f(ilius) Crovus (CIL II 774 vielleicht Oro-
tins zu schreiben) und eine Proeula OamaliQO
ffUia) Orovia vor (CIL II 2550). Die Erweichung
des vielleicht ursprunglichen e zu g ebenso wie
die Ablautung des a zu o entspricht den iberi-

schen Lautgesetzen, kann aber auch auf Willkiir

der griechischen Berichterstatter beruhen. Ge-
nauer sind die Wohnsitze des VoBies nicht fest-

zustellen. [Hfibner.]

Grndii, ein kleines von den Nerviern ab-

hangiges Volk in Gallia Belgica, Caes. b. G. V
39. Zeuss Die Deutschen 215. Desjardins
G^ogr. de la Gaule II 436. Mullenhoff Deutsche
Altertumsk. II 204. [Ihm.]

Grnentla s. Druantium.
Grumbestini , kalahrische Gemeinde, Plin.

Ill 105; wird in Verbindung gebracht mit dem
heutigen Grumo landeinwarts Von Ban (Nissen
Ital. Landeskunde n 858). Auf sie werden von
Garrucci Monete dell' Italia 119 u. a. Kupfer-
miinzen mit rPY, vielleicht mit Recht , be-

zogen. [Weiss.]

Grnmentnm , Stadt, nach CIL 228 (Kaiser-

zeit) mit Kolonierang (vgl. Mommsen Hermes
XVLH 166) im binnenlandischen Lukanicn (Strab.

VI 254. Ptolem. HI 1, 61), rechts vom oberen
Agri, wo der Sciagrabach mundet (Acta S. Laberii,

Ughelli VII p. 493), beim heutigen Saponara. An
der Spitz e des der Pomptina zugewiesenen Ge-

meinwesens (Kuhitschek Imp. Rom. trib. discr.

45) standen Praetores duoviri (CIL X 208. 221.

226. 227), Aediles (208. 220. 224. 226. 227) und
Quaestores (221. 224. 227). Im J. 215 sind die

Romer gegen den Karthager Hanno bei G. sieg-

reich, Liv. XXLTI 37. 207 sucht Hannibal die

zu den RSmern iibergegangene Stadt zuriickzu-

gewinnen, Liv. XXVII 41, vgl. Lehmann An-
griiFe der drei Barkiden auf Italien 241tf. Im
Bundesgenossenkrieg stand sie gegen Rom und
wurde erobert (Flor. H 6. Appian. bell. civ. 1 41.

Sen. de benef. IH 23. Macrob. Sat. I 11, 23).

An dem Neubau der Stadtmauer wird 57 und 51
v. Chr. gearbeitet (CIL X 219. 220). Das Stadt-

gebiet, welches ziemlich ausgedehnt war (vgl.

Nissen Ital. Landesk. II 909L), soil nach Geogr.

Raw IV 35 an das von Tarent angegrenzt haben.

Nach Bauresten sind noch zu erkennen ein Theater,

das Amphitheater von ziemlicher Ausdehnung (Not.

d. scav. 1897, 180). Die eeelesia Grumentina wird

erwahnt Gregor. I pap, registr. IX 209 (599 n. Chr.).

Den Wein der Gegend preist Plin. XIV 69. Sonst

ist G. noch genannt im Lib. colon. 209 , von
Plin. m 98, im Itin. Ant. 104, auf der Tab.

Peut. Vgl. CIL X p. 27ff. IG XIV p. 177.

Racioppi Storia dei popoli della Lucania 12

(1902) 507. Nissen a. O. [Weiss.]

Grumum, heute Grumo, zwischen Neapel und
Atella, ivird genannt in der Translatio S. Athanas.

episc. Neap. Mon. Germ. ss. r. Langob. p. 451.

tTber Grum(um)o bei Bari s, den Art. Grum-
bestini. [Weiss.]

(iruthungi, Gmtuugi s. Greuthungi.
Oryllos (o rQvhog aus Plin. n. h. V 122;

der Name vielleicht von dem grunzenden Ge-
rausch des Wassers (?) oder von dem Aufenthalt

von Schweinen im trockenen FluBbett?), ein

Fliifichen in der westkleinasiatischen Landschaft

Aiolis und zwar in dem Teil, der Ostlich von
Lesbos liegt, bei Koryphantis (s. d.). R. Kiepert
Karte v. Kleinas. B 1. I. A. Cramer Asia Min.

I 132. [Burchner.]

Gryllion. 1) Parasit des Satrapen Menan-

dros, Athen. VI 245 a. [WiUrichJ

2) Ein Bildhauer (oder Maler?) aus der Zeit

des Aristoteles, bei dem dieser Portratstatuen

(oder -bilder ?) bestellt hatte, die als Weihgeschenke
aufgestellt werden sollten ; Testament des Aristo-

teles bei Diog. Laert. V 15. [C. Eobert.]



Gryllos {TetiZkos). 1) Habe die Dioskuren ent-
stlhnt, nach Philostephanoe frg, 34 (FHG DI 33)
bei Herodian. a. /iw. Xe'f«o? (p. 1 1 , 26). [Waser.]

8) Vater des Sokratikers Xenophon, Athener
CEextets), Diog. Laert. II 48. Pans. V 6, 5. Arrian.
anab. II 8, 11. Strab. IX 403. Athen. X 427f.
Denselben Namen fiihrt:

3) Der Sohn des Xenophon, Dinarch. bei Diog.
Laert. II 52. Paus. I 3, 4. VIII 9, 5. 10. 11,
6. IX 15, 5. Aelian. v. h. Ill 3. Geboren nach 10
399, zu welcher Zeit namlich Xenophon noch
keine Kinder hatte (Xen. anab. VII 6, 34), wird
er mit dem Bruder Diodoros in Sparta erzogen,
Diog. Laert. II 54. Als die Eleier Skillus, den
Wohnsitz des Xenophon, im J. 371 genommen,
fiieht G. mit seinera Bruder Diodoros nach Le-
preon und von dort nach Korinthos, Diog. Laert.
II 53. G. und sein Bruder werden von ihrem Vater
Xenophon nach Athen gesandt im J. 362, Diog.
Laert. 53. G. fallt in dem Eeitertreffen kurz vor 20
der Schlachtbei Mantineia tapfer kampfend, Ephor.
bei Diog. Laert. 54. Paus. I 3, 4. [Kirchner.]

Gryllus. Seine dunklen Badeanlagen auf dem
Marsfeld in Rom erwahnt Martial. I 59, 3. II.

14, 12. [Stein.]

Grynchai (Ethnikon : otrgvyXys hatte L. Kofi
als Einwohner einer Stadt [at rgvyxatT] auf der
Kykladeninsel Syros, beim jetzigen Maria della
Grazia bezeichnet, Eofi Griech. Inselreisen I 8. II
26f.). In dem Verzeichnis der Tribute des atti- 30
schen Seebundes kommen unter den Pflichtigen des
vyatajTtxog yoQos mehrmals die G. vor, einmal
unmittelbar zwischen den Syriern und Rhenaiern,
dann aber ofter unter den euboischen Stadten,
W. Larfeld Handb. d. griech. Epigr. II 1, 40ff.

Darum hat G. Bursian Geogr. Griechenl. II
425f. 466A die Lage von G. in den Ruinen einer
euboischen Stadt, beimjetzigen Neochori, 2Stunden
nordwestlich von Awlonari vermutet. Der Name
ist in den Tributlisten r&vvxrjg, Bgvyxerfg ge- 40
schrieben, U. Kohler Urkunden 197. Schon
Boeckh Staatsbaushalt der Athener II 678 hat
richtig erkannt, dafi der Ort G. und 'Pvyxcu /«-
qiov Evfloias des Steph. Byz. und Tqvxai, n6Xie
Evfioiag (vgl Lycophr. Al. 374) dasselbe be-
deuten. Die Euinen: Ulrichs Eeisen II 244f.,

Ber. d. Sachs. Ges. d. \V. 1859, 134f. Bau-
meister Skizze v. Eub. 14. S. Brynchai o.

Bd. Ill S. 927. [Burchner.]

Grynche, Stadt aufEuboia, derenName nur in- 50
schriftlich uberliefert ist. Die attischen Tributlisten
bieten das Ethnikon rgvyxrjg (oder vv), IG I 37.
70. 229, 12 b. 236, 8 c. 244, 78. Journ. hell. stud.

XXVIII 291 (Reste IG I 239, 77. 256 i 48), Kata-
loge aus Eretria Anfang 3. Jhdts. v. Chr. rovyxsTg
(Imal), rQvyxv&w {% sonst die Abkurzungen Fqv-

yxv (2), rQvyX (2), revy (1), rtf (1). Der Anlaut
ist 1 5mal sicher. Im 3. Jhdt. mull der Ort Egvyxtj
geheifieu haben; rgvyxw tOnnte auch Verkfirzung
von FQvyxstijg sein und auf Pqvyx^ta zuruckgehen 60
(Dittenberger Herm. LXI 169ff.). Auf den
attischen Tributlisten erscheint das Ethnikon sicher
IG I 231, 12, nach wahrscheinlicher Erganzung
auch 233, 22 b in der Form Bgvyx^g, wozu der
Ortsname^e^eiaheifien wurde. Offenbar handelt
e« sich bei der verschiedenen Schreibung um Ver-
rache, ranen Laut wiederzugeben , fur den das
gnechiache Alphabet nicht ausreichte (Ktthner-

Blass I 143). Unter dieser Voraussetzung hat
Boeckh welter hierher gezogen Steph. Byz.
r
F6yxat, ^o>efov Evfiotag und Steph. Byz. Tqvxcu,
3z6Xig Evftotag. Avxdtpgcov 6k jtiercMpQaoag (ftera-
TtXdaag? Meineke) Tgvxavra xaXeT. Bei Lyk. 374
heifit es auiiXot ts xai TgvxaTa *«* VQaxvs NeScav.
Dazu bemerkt Tzetzes Tguxaza xai Mdatv xae
Awycooaae (375) oqt} Evfolag slat. Hermann
(Opusc. V 240) nimmt an , Stephanos habe xar
TQvxavia gelesen, und das hat S cheer aufge-
nommen; offenbar mit Recht, denn oniXot ver-
langt ein Attribut, Wie v. Holzinger in seiner
Ausgabe Jbvjarra als Vokativ erklaren will, ist
unverstandlich. Endlich will Geyer bei Stephanos
Tvp ... sou Se xai Tvxalov oqos piexak'v 'Eqe-
TQiasxatBototTiagUsen TQV%atov = Tqv%<is (Botca-
riaq ist verderbt, Baumeister 42 und Geyer).
Beweisen lassen sich alle diese Identifizierungen
nicht. Nach Ausweis der Tributlisten war der
Ort im 5. Jhdt. selbstandig, aber unbedeutend;
er zahlte in der ersten Periode 1000 Drachmen
und wurde 425 mit dem Doppelten angesetzt.
Im 3. Jhdt. geliorte er nach den Inschriften zut

den Demen von Eretria. Die Lage des Ortes
ist ganz unsicher, nur soviel lafit sich sagen, dafi-

er in Mittel-Euboia , wahrscheinlich in seinem
Ostlichen Teil lag. E. Kiepert Formae XV setzt
es mit den zuerst von Ulrichs, dann von Bur-
sian und Baumeister erwahnten Euinen siid-

westlich Neochori, 3 Stunden stidlich von Kumi
gleich; so auch Stauropullos (154). Boeckh
Staatsh. IIS -676. 678. Kohler Abh. Akad. BerL
1869, 197. Ulrichs Eeisen und Forschungen DI
244f. Bursian Ber. Sachs. Ges. d.Wiss.l859,134f.
Baumeister Topographische Skizze der Insel
Euboia 14. 42. Bursian Geogr. II 425f. Zu-
sammenfassend Geyer Topographie und Gesch.
d. Insel Euboia I 73ff. Inschriften von Eretria.
Stauropullos tE^. a^. 1895, 125ff. (dies
die berichtigte Ausgabe statt 'Ey^. 6.qx. 1869-
n. 404; Bull. hell. H 277, 5; *E<pW . &QX . 1887 r

82ff.).
f

[Bolte.]

Gryue {T^vvt)), Amazone, von Apollon ver-
gewaltigt am Gryneum nemus nach Schol. rec.
Verg. Aen. IV 345, also offenbar Eponyme dieses
Hains, von dem Servius z. d. St. nur weiB, daft
er ein Apollonheiligtum enthielt. Die Verbin-
dung von G. mit Apollon ist spat (Toepffer
Attische Geneal. 19 If.). [Tiimpel.]

Gryneion (rgdveiov, r^vveia [Neutrum und
Femininum], auch Tqvvoi [Steph. Byz.]; tiber die
Grundungssage s. Gryne; heute Tschifutkaleh,
s. Pottier-Eeinach NScropole de Myrina 33.
Schuchhardt S.-Ber. Akad. BerL 1887, 1213.
v. Diest Petenn. Mitt. Erg.-Heft 94, 31), Kusten-
stadt {fuit et Grynia, nunc tantum portus, olim
[soli Hss.] insula adprehema s. Diest a. a, O.
Plin. V 121) in der sudlichen Aiolis , 40 Stadien
von Myrina und 70 von Elaia entfernt, wurde
zu den elf alten aiolischen Stadten gerechnet
(Herod. 1 149]; hier sollen die Griechen uberlegt
haben, ob sie gegen Telephos kampfen sollten
(Scyl. 98. Steph. Byz.). In den J. 439-429
zahlt G. Vs-Talent als Mitglied des attischen
Seebundes (Larfeld Griech. Epigr. II 1, 26).
Vorubergehend herrschte hier Gongylos von' Ere-
tria (s. d.), dem Dareios ftlr geleistete Dienste
ein Furstentum in Teuthrania schenkte, und seine

Nachkommen (Xen. hell, in 1,6); Qryniwn in
Phrygia castrum, aus dem Alkibiaaes durch
Schenkung des Pbarnabazos 50 Talente an Ein-
kunften bezog, kann derselbe Ort gewesen sein

;

seine Bedeutung erhellt daraus, dafi ein zwischen

Magnesia und Smyrna im J. 244 geschlossener

Vertrag iy rgwicp iv rtp isgtp tov 'AxoXXcavog

aufgestellt wird <CTG 3137 = Dittenberger
229 [vgl. 266] 85). Noch Aristeides opferte hier

Sohn des Apollon, Grynos, oder von einer Toch-
ter des Gottes, Gryno (Serv. Verg. Bnc. a. a. O.:

Apollini a Gryno filio — var. filia — consecra-

tion, wofur aber auch a Gryno {Eurypyli) film
vermutet ist). Im tlbrigen knupfte man auch an
die Sagenmotive anderer Apollonheiligtumer an.

So sollte Apollon in Gryneia den Drachen ge-

totet haben, Serv. Verg. Buc. a. a. O. add. Da-
niel: oraeidwn Apollinis qui serpentem ibi oc-

(51, 8 II p. 454, 5 Keil); uber Reste des Gebaudes 10 cidit , vgl. Th. Schreiber Apoll. Pythoktonos

Rev. Arch. 1883 I 3611 Phil. W.-Schr. 1888, 830.

v. Diest a. O. ; der heilige, gartnerisch gepflegte

(Paus, I 21, 7) Hain des Apollon {Gryneum nemus
Verg. ecL VI 27 [u. Schol.] mit (Jtavxslov aQxoXov

Hecat. FHG I 14 ficg. 211. Verg. Aen. IV 345)

war durch ein Epyllion des Euphorion (s. o. Bd. VI
S. 1187) verherrlicht worden. Im 4.(?) Jhdt.

Proxenieverhaltnis mit Smyrna (Move. «. B. z. iv

2{tvQvr} Evayy. Ix°^ I (1873) 91. Im J. 335 er-

39ff. Kalchas sollte hier gestorben sein: als

Ealchas Reben pflanzte, prophezeite ein benach-
barter Seher, er werde den neuen Wein nicht

mehr trinken, und als der Wein fertig war und
Kalchas den Becher schon in der Hand hielt,

wiederholte jener die Prophezeiung ; Kalchas ge-

riet daruber in solches Lachen, dafi er daran er-

stickte, Serv. Verg. Buc. a. a. O., wo dann weiter

auch eine vom Myth. Vat. I 194. II 224 wieder-

oberte Parmenion die Stadt und verkaufte die 20 holte Version folgt , nach welcher der bekannte
Einwohner in die Sklaverei (Diodor. XVII 7, 9)

;

im 3. Jhdt. pragte sie noch Miinzen (Head-
Svoronos HN II 86: auf den Eeversen die Mies-

nmschel, vgl. Plin. n. h. XXXII 59 : circa Gry-
nium ostrea), hatte aber wohl kaum noch Bedeu-

tung (Plin. V 121) und geborte spater zum Ge-

biete von Myrina (Strab. XIII 622). E. Kiepert
Karte von Kleinas. B I. Vgl. den Art. Gry-
ne i o s. [Kroll-Biirchner.]

Gryneios (rgvysiog) , Epiklesis des Apollon 30
von seinem Kult in Gryneia (s. d.) bei Myrina;
Parthen. Delos frg. 6 bei Steph. Byz. s. Pqwoi
(nach Schneider Callimachea frg. anon. 317
rewrjiog), Orph. hymn. 34, 4. Verg. Aen. IV 345.

Bei Strab. XIII 622 heiBt der Ort Grynion, die

Epiklesis daher rQwevg\ Strab. XIII 618. Steph.

Byz. s. 'Exaxowrjaoi, Das Heiligtuni war eine

alte Orakelstatte, der Tempel ein prachtiger Mar-
morbau: fiavzstov aQxalov xai vewg TroXvteXyg

Streit des Kalchas und Mopsos , der zum Tode
des Kalchas fiihrte, in Gryneia spielte und Eupho-
rion zitiert wird; verschiedene Vermutungen liber

Euphorions Version bei Knaack Jahrb. i. Philol.

1888, 150. Immisch Klaros, Jahrb. f. Philol.

Suppl. XVn (1890) 148ff. Gruppe Gr. Myth.
294, 6. Mfinzen von Gryneia mit dem Kopf des

Apollon , Cat. Brit. Mus. Troas , Aeolis 133 Taf.

XXVI 8. 9.
f

[Jessen.]

Gryneus (rewsvg). 1) Epiklesis des Apol-

lon bei Strab. XIII 618, wiederholt bei Steph.

Byz. s. 'ExazovvrjGoi ; s. Gryneios,
2) Ein Kentaur bei Ovid. met. XII 260.

[Jessen.]

Grynos, Sohn des Eurypylos, des Konigs von
Mysien, der nach einem mit Hilfe des Pergamos
gliicklich gefuhrten Kriege aufApollons Geheifi Per-

gamos una Gryneion griindet, Serv. Verg. Eel. VI
72. Vgl. Immisch Klaros 148f. ThramerPer-

Xt&ov Xsvxov , Strab. XIII 622. Steph. Byz. s. 40 gamos 243. Im Anfang des Scholions ist fur a
rgvvoi. Beruhmt war der heilige Hain : 'AnoX-

Xavos xdXXtorov dXaog dhdQfav xai ftfi&QOiv xai

oca x&v axagstotv oafirjg naqixtxai xtva i) Mag
ydorfr , Paus. I 21, 7 , vgl. Verg. Buc. VI 72f.

nebst Servius, von dem auch der Reichtum an

Quellen betont wird. Ort und Heiligtum hatte

seinen Namen vielleicht von den heilkraftigen

Pflanzen (ygvvrj, yyvvov), Jahn S.-Ber. d. sadis.

Ges. d. Wiss. Ill (1851) 139ff. Hermeias von
Methymna hatte ein eigenes Werk jisqI tov rqv- 50
veiov AnoXXatvog geschneben , Athen. IV 149 d.

Erwahnt wird das Heiligtum: Dittenberger
Syll. 2 IV 229, 85 (CIG 3137). 266, 18. Aristid.

I 536 Dindorf; das Orakel, dessen Bestehen
B u r e s c h Klaros 70ff. fur die spatere Zeit be-

stritt, wird erwahnt: Philostrat. Apollon. Tyan.
IV 14. Verg. Aen. IV 345; von Linnenpanzern
als Weihgeschenken spricht Pausanias a. a. O.;

mit dem Asylrecht hangt der von Varro bei Serv.

Verg. Buc. VI 72 berichtete Brauch zusammen, 60
dafi Fesseln und Ketten den Verfolgten abge-

nommen und an den Baumen aufgehangt wurden.
Nach der Lokalsage sollte Heiligtum und Stadt

den Namen erhalten haben von Grynos, einem
Sohn des Eurypylos und Enkel des Telephos
(Serv. Verg. Buc VI 72). oder von einer Amazone
Gryne, mit der Apollon ein LiebesverhMtnis hatte

(Serv. Aen. IV 345), vielleicht auch von einem

Gryno filio nach ThilosVorschlag wohl zu schreiben
a Gryno {Eurypyli) filio. Eine Tochter Apollons

Gryno aber verdankt ihr Dasein nur der Korrektur
Daniels im Cod. Leid. (L), und damit sind die

Erorterungen O. Jahn s uber den Namen (s. Drex-
ler in Eoschers Les. s. Gryno) gegenstandslos.

Vgl. Gryne und Gryneion. [Hoefer.]

Grypos — Habichtsnase, Beiname des Seleu-

kiden Antiochos VDII.; vgl. Bd. I S. 2480.

[Willrich.]

Gryps (rQvyj), der Greif, das orientalisch-

griechische Fabeltier.

Ubersicht:
Name.

A. Greif in den orientalischen Kulturkreisen. Vor-
bemerkung.

I. Im agyptischen Kulturkreise.

II. Imbabylonischen Kulturkreise. a)Schlan-

gengreif. b) LOwengreif.

HI. Im chetitischen Kulturkreise.

IV. Im kretisch-mykenischen Kulturkreise.

V. Im ass)Tischen Kulturkreise. a) Schlan-

gengreif. b) LOwengreil c) Vogelgreif.

VI. Im persischen Kulturkreise.

VIL Im ph&nizischen Kulturkreise.

VIH. Zusammenfasstmg.
B. Ln griechischen Kultorkreiae.

L In der Literator.



II. In der Kunst. 1. Wesen und Yerwendung.
2. Yerbiadung mit Gottern, Menschen und
Tieren. 3. Entwicklung des Typus. a) Der
archaische Typus. b) Der klassiscne Typus.
c) Der LOwengreif. — Literatur.

Name. Die bisher aufgestellten Deutungen
des Namens ygvy), ygvn6g entbehren samtlich
der iiberzeugenden Kraft. Yielfach hat man (vgl.
Seeburg Encycl. 64) den Namen mit dem hebrai-

Das ph taucht auch schon friih in den Formen
der 8. Deklination auf (Plin. X 136 grypkas,
solche griechischen Kasusformen auch sonst haufig
vgl. Forcellini-de Yit Lex. lat. Georges Lex!
d. Iat. Wortformen. Neue-Wagener Formen-
lehre, s. Index). [Ziegler.]

A. Der Greif in den orientalischen
Kulturkreisen.

VorbemerknngiMitVogelgreifbezeichne
schen kerub gleichsetzen wolien, dem er allerdings 10 ich im folgenden stetsdas MischwesenVusTo™*
lautlicbzxemlicbnahesteMjwasdas.rimAiislaut kdrper, Yogelkopf, mit oder ohne Fluzei- milangeht, so heert es nicht fern, an einen ana.ln. a»h-\a.T t **ni.*Jf ^„„ if,-„v .. 8 tLangeht, so liegt es nicht fern, an einen analo-
gischen EinfluB von yvtp, yvjiog zu denken. Dazu
tritt bestarkend die Tatsache, daB die Funktion
der G. und der Cherubim die gleiche ist: sie
sind Diener und Wachter der Gottheit, und an-
sprechend hat man das G.-Gold mit dem Para-
dies, an dessen Pforte der Cherub steht (Gen.
HI 24), verglichen. Wenn diese Gleichung richtig

Schlangengreif das Mischwesen aus Lowen-
ktfrper, der haufig noch mit Schuppen bedeckt
ist, Schlangenkopf, LftwenvorderfuBen und Yogel-
hrnterfuBen, mit oder ohne Fliigel, zumeist noch
mit Skorpionsschwanz ; mit LOwengreif das
Mischwesen aus Lowenkdrper, haufig geschuppt,
LOwenkopf, LowenvorderfuBen, VogelhinterffiBenl
Yogelschwanz, mit oder ohne Fliigel. Fur Yarian-

rst, wofur mir emige Wahrscheinhchkeit vorhan-20ten dieser Haupttypen Tgl. die einzelnen Telleden zu sein schemt. da es nicht WlbV \s±_ im r n ai- n,«,-+ r™ s„„»j.- _i„_ «-..,,den zu sein schemt, da es nicht billig ist, im
Falle einer solchen Wortherubernahme mehr als
ein ungefahres Sichdecken der Begriffe zu for-
dern, wie es hier vorliegt, so ist damit freilich
nicht allzuviel gewonnen, da unsere Kenntnis
des Wesens der Cherubim eine sehr ungenugende
ist und nur das negative Eesultat feststeht, dafi
Name und Begriff dieses Wesens den Hebraem
aus einer fur uns nicht mit Sicherheit zu kon-

I. Der Greif im agyptischen Kultur-
kreise. Agypten kennt nur den Yogelgreif-
Typus, der aus einer Kombination von Lowen-
kcrper und Falkenkopf besteht, zu der auch meist
noch Beflttgelnng tritt. Seit dem N. E. laBt
sich neben dem ureigentlichen agyptischen Ty-
pus eine durch vorderasiatisch-syrische Bildungen
(siehe dariiber unten) beeinfiuBte Yariante ver-
folgen, deren wesentiiches Merkmal die aufge-

statierenden Quelle zugeflossen sind (vgl. die 30 drehten Locken am Kopfe sind (z. B. G auf einem
Literatur bei Furtwansrler 1742 und Rs^ ^,1ama™up^^m iL-n-u^rTrr1
Literatur bei Furtwangler 1742 und Bau-
dissin in Haucks Eeal-Encycl. f. pro! Theol
u. Kirche VI 17. Gunkel zu Gen. Ill 24. Ben-
zinger Hebr. Archaol.2 228). Trotz ihres un-
bestreitbar stark hypothetischan Charakters scheint
mir die Ansetzung einer solchen Quellengemein-
schaft von G. und Cherub oder jedenfalls der
Versuch einer Ankniipfung in dieser Eichtung auf
einem prinzipiell richtigeren Wege sich zu be-
nnden als rein griechische Etymologien. Denn 40 0. pL XCVI 41).

in dem Grabe Ramses' ILT. gemalten Goldkorb [Abb.
Prisse d'Avermes Lart ^gyptien. pi. LXXXIY
11], G. als Gewandmuster auf einer Faienceeinlage
aus Tell el-Jehudije aus der Zeit Earns es' lit.
[Abb. Transactions YII pi. II nach S. 182], G.
auf einem goldenen Armband der XIX. Dynastie
[Abb.Ohnefalsch-EichterKypros81Fig. 104],
und der G.-Kopf dem Deckel eines PrunkgefaBes
der XX. Dynastie [Abb. Prisse d'Avennes a. a.

da der G. kein eigenes Erzeugnis des mythischen
Denkens der Griechen, sondern der Kunsttypus
wie die Sage in ihrem wesentlichen Kern iiber-

nommen und nur in bescheidenem , niemals die
Grundlinien verwischendem Mafie fortentwickelt
sind, so darf das gleiche fur den Namen erwartet
werden. So ist nicht nur Furtwanglers Ab-
leitung von der indogermanischen Wurzel grahk
,greifen', die auch sonst wenig Glaubige gefunden
\:~\, i»~£l i. i"—1-11°, ,,

s °

—

x.uicl aus aw rreiLJtammer aes eonnenneuisrtums
haben durfte, bestimmt falsch (vor allem aus laut- 50 des Xeweserrr in Berlin Ag. Mus. nr 20041 und
gesetzlichen Grunden). sondern auch die von P™ 11- lioii^ 9na n^i, ^ c :„ J? t> t.a "m ^.___.^gesetzlichen GrQnden), sondern auch die von Pre 11
witz (im Etymol. WOrterb. d. griech. Sprache)
ist abzulehnen, nach dem der Name ypvy von
yQVJioq ,krumm' kommen und von dem krummen
Schnabel oder den krummen Krallen des G. ge-
nommen sein soil; eher durfte ygvjiog, das bei
Xenophon und Platon zuerst begegnet, von dem
alteren ygvy; abgeleitet sein. Im Lateinischen
tritt schon friih neben gryps, grypis die Erwei-
terung grypus, grypi auf (Pomp. Mela II 1, 1. 60
III 7, 62. Plin. YII 10. XXXin 66). Spater wird
sie durch die aspirierte Form gryphus ersetzt,
wohl durch Anlehnung an oder Yerwechslung mit
grtphus, zu dem begriftlich die Zusammenwer-
rang des G. mit der Sphinx, vgl. S. 1922 die
itrttcke schlug. Aus gryphus sind die romani-
acften Fortbildungen (ital. grifone, franz. griffon,
span, ffrtfo) and unser ,Greif « hervorgegangen.

Der G. laBt sich in Igypten bis in die pra-
historische Zeit (also vor 3300 v. Chr.,) zuruck-
verfolgen, wie die Darstellungen auf einem Gold-
hlech, das als Griffverzierung eines Feuerstein-
messers gedient hat (Abb. de Morgan Origines
I 115 fig. 136), und auf einer Schminkpalette in
Oxford (Abb. Cap art Debuts de l'art 225 fig. 156)
beweisen. Auf diesen Darstellungen (vgl. ferner
Belief aus der Weltkammer des Sonnenheiligtums

Eelief aus Grab nr. 5 in el-Bersheh Abb. Grif-
fith el-Bersheh II pi. XVT) ist der G. ein Wflsten-
tier, an dessen wirklicher Existenz nach agyp-
tischer Anschauung nicht gezweifelt werden kann,
und auf das man genau so wie auf den LOwen
und andere Tiere Jagd machen kann, wie es ein
Eelief des M. R. in Beni Hasan (Abb. Newberry
Beni Hasan IT pi. IV) so schOn zeigt, wahrend
es seinerseits die Wustentiere jagt und anfallt.

^Yichtiger ist die Yerwendung des G. als Ab-
bild des Konigs. Ob hierfur der schon vorhan-
dene bildliche T)*pus einfach ubernommen ist,

oder ob eine Neuschdpfong Btattgefunden hat,
laBt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. An
sich ware es nicht unmoglich, den G.-Typus in
seiner Eigenschaft als Darstellung des KOnigs in
analoger Weise zu erklaren wie die Entstehung
des Sphins, dafi sich nftmlich aus der doppelten

Gleichung, erstens KOnig — Horus (d. i. Falke),

zweitens KOnig = L«we der G. als Bild dea KO-
nigs entwickelt hatte. Wir hatten demnach in

dem G. als WGstentier und dem G. als Kimigs-

tier zwei verschiedene Erzeugnisse der Phantasie

zu sehen, die im Bilde nicht zu scheiden sind.

Mit Sicherheit laBt sich der G. als KtSnig nicht

vor dem M. E. belegen (vgl. den G., der zwei

Feinde zertritt auf dem Pectoral Sesostris' III.

[Abb. de Morgan Fouilles a Dahchour pi. XXI]), 10

aber wahrscheinbich gehfirt auch er schon dem
A. E. an, denn die Eelieffragmente aus den

Totentempeln des Sahurf und Neweserre' (Abb.

Borchardt Grabdenkmal des Ne-user-re* Abb.

29, 31, Blatt 8-12; MDOG nr. 34 Blatt 5),

lassen sich, obwohl an sich, da der Kopf des Fa-

beltieres nicht erhalten ist, sowohl eine Ergan-
zung nach dem Sphinx- wie nach dem G.-Typus

hin moglich ist, mit grOBerer Wahrscheinhch-
keit als G. auffassen, wofur ein kleines Kalk- 20
steinrelief des N. K. aus Abu Gurab (Berlin

Xgypt. Mus. nr. 14805) spricht, das kaum et-

was anderes als eine Mchtige Skizze nach den
alten Eeliefs sein kann. Als weitere Darstellung

des G. als Konigstier sind anzumhren : Skarab&us
(Berlin Agypt. Mus. nr. 3599), neben dem G.

Beischrift ,guter Gott', der liegende G. auf der

Axt des Konigs Ahmose (Abb. v. B i s s i n g
Thebanischer Grabfund PI. I), Beischrift ,Geliebt

von Montu', der einen Feind zertretende G. auf 30
einer Saule in Wadi es Sofra (Abb. L. D. Y 75,

die neben KOnigsringen sitzenden G. auf einem
Pfeilerknauf in Ben Naga (Abb. L. D. Y 55).

Im Gegensatz zu der Fulle von Darstellungen
des Sphinx als Kflnigstier ist der G. als Konigs-
tier verhaltnismafiig sehr selten. Das findet seine

Erklarung darin, daG in dem G. die doppelte

Ubertragung (Lowe und Horus) liegt und daher
die Fersonlichkeit des einzelnen HeTrschers ganz
zuriicktritt. Der G. ist eben Reprasentant des 40
Kfmigtums im allgemeinen. der Sphinx der je-

weilige regierende Herrscher. Hierfur spricht

auch, daB in den Schilderungen der Chetaschlacht
Ramses II. haufig mit dem e

AA-Tier verglichen

wird (z. B. de Roug6 Inscr. hie'roglyphiques 241,

44), das, nach seinem Determinativ zu urteilen,

nichts anderes sein kann als der G.

Als dritte Bedeutungsmoglichkeit ergibt sich

fur den G. in Agypten seine Verwendung als

gottliches (das trifft ja in gewisser Weise auch 50
schon fur den G. als Konigstier zu) und damo-
nisches Wesen. So ist auf einem Relief in Edfu (Abb.

Lanzone Dizionario di mitoligia egizia Tav.

CLXXXI) der G., hier auf Lotosblute in der Son-

nenscheibe sitzend, eine Erscheinungsform des Re r

von Edfu, oder Lanzone a. a. O. Tav. CCXXVI
Bild des Hr wr des .alteren Horus' (des 'A(>6t}gi$

oder "AoditjQig der Griechen), wahrend ihn ein

Relief in Dendera (Abb. Mariette Dend^rah IY
pi. LXVI) als ,Horus von Edfu, der groBe Gott, 60
der Herr des Himmels* bezeichnet, und die Dar-
stellung auf einer Kalksteinstele (Abb. Lanzone
a. a. O. Tav. XTII) ihn unter tTbertragung einer

fur den Kdnig geschaffenen Form (der G. zertritt

hier zwei Feinde) auf den Gott fur Amon ver-

wendet. Es handelt sich in alien diesen Fallen

urn Gleichsetzungen der Spatzeit, fur die bei dem
vfllligen Durcheinanderfliefien der Gottheiten und

ihrer Attribute in dieser Zeit keine Erklarung
mCglich ist. Als damonisches Wesen tritt uns
der G. entgegen auf einem Zauberstab des M.
E. (Berlin Agypt. Mus. nr, 14207 [Abb, Legge
Proceedings XXVII PI. IY fig. 4]), auf der Met-
ternichstele (Abb. Golenischeff Metternichstele

Taf. V, XX) , auf einem Relief in Dendera (Abb.

Mariette Denderah IY pi. LXXXH) und auf dem
Sarkophag Sethos' I. (Abb. Bonomi-Sharpe
Sarkophagus of Oimenepthah I pi. XHT A); in

letzteren Falle steht auf dem Eticken des G, ein

Mischwesen mit menschlichem Koq>er und zwei
TierkOpfen, das die Kombination von Horus und
Set darstellen soil.

Rein dekorative Yerwendung des G. laBt sich

nachweisen auf dem oben zitierten goldenen Arm-
band der XIX. Dynastie (die antithetische Anord-
nung der G. urn pflanzliches Ornament in diesem
Falle ist vorderasiatisch beeinfluBt) und bei den
G.-KOpfen zu beiden Seiten eines Beskopfes als

Deckelschmuck auf einem PrunkgefaB aus der

syrisehen Beute Sethos' I. (Abb. Prisse d'Aven-

ues a. a. O. pi. XCYII 9) und dem oben schon
angefiihrten PrunkgefaB aus der XX. Dynastie.

AuBer
rhh ist, fur das Fabelwesen auf dem

Relief in Beni Hasan (s. o.) der Name Sfr und in

el-Bersheh (s. o.) der Name t$-t$ bezeugt, letzterer

vielleicht mit ZerreiBer (so Griffith a. a. 0.) zu

ubersetzen, wenn das Wort mit dem Yerbum
tS-tif, determiniert mit dem Messer, zusammen-
hangt, das etwa ,zerstuckeln, zerquetschen (so im
Papyrus Ebers) bedeutet. Eine allgemeine, samt-

liche Typen umfassende Bezeichnung scheint dem-
nach genau so wenig wie fiir den Sphinx be-

standen zu haben.

II Der Greif im babylonischen Kul-
turkreise. a) Schlangengreif. Der Schlan-

gen-G. ist eine Mischung von Schlange, L5we,
Yogel und Skorpion. Das alteste Beispiel, das

wir besitzen, die Darstellung auf der Steatitvase

des Gudea (Abb. deSarzec-Heuzey Decouvertes
pi. XLIY fig. 2 a—c), zeigt ihn uns als ein Wesen
mit Schlangenkopf, von dem eine gedrehte Locke
herabfallt, geflecktem Schlangenktfrper, Schlangen-

schwanz, der in einen Skorpionstachel auslauft,

VogelhinterfuBen, LOwenvorderfuBen und Fltigeln.

Auf dem Kopfe tragt er eine einfache Herner-

mutze, aus der zwei leicht nach der Seite geneigte

HSrner hervorwachsen, die aus den kleinen Hbrnern
auf den Kflpfen gewisser Reptilienarten hervoTge-

gangen sein diirften.. Die ubrigen Beispiele zeigen

im allgemeinen keine allzugroBe Abweichung von
diesem Typus. Vollig entsprechen ihm die KOpfe
auf langem Halse, welche auf dem Kalkstein-

relief Gudeas (Abb. Ed. Meyer Sumerier und
Semiten Taf. YII) und dera Siegel Gudeas (Abb.

Heuzey Rev. d'Assyr. YI 95) dem einfuhrenden

Gotte aus den Schultern wachsen, nur dafi bei

ihnen der Korper geschuppt ist, eine Erscheinung,

die wir dann auch bei fast alien anderen finden, sei

es, dafi die Schuppen realistisch wiedergegeben

(s. besonders den Schlangen-G- auf dem Eelief

aus emaillierten Ziegeln am IStartore in Babylon,

Abb. Delitzsch Babel und Bibel [2. Vortrag]

13 Fig. 14) oder nur durch Strichmuster an-

gedeutet werden (z. B. anf den Grenzstcinen der

Kassitenzeit, vgL daru H. Prinz AstralBymbole

Anhang I). Bei den jOngeren Beiapielen fehlen
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die FIfigel, die HCrnermutze und aus den Ieicht liegenden Form bereits in der Haramurapi-Dv-
seitlich geneigtenkleinenHornern des nrsprfing- nastie far nioglich halt). Genau so wenig ist
lichen Typus suid zwei lange (haufig perspektivisch nun aber, im scharfen Gegensatz zu affvptischerauch nur ems dargestellt), spitz zulanfende HOrner Auffassung (s. o.), das den Gfittem jm^eteilS
geworden An SteUe der VogelhinterfuBe treten Fabeltier als eine Erscheinungsfom^erTttheit
Ofter auch Lowenhmterfufie (s. z. B. die Schlan- selbst aufzufassen; nur als VTttribut d hgen-G. auf den Grenzsteinen der Kassitenzeit). als Diener Trao-er HpHW for wai,r^++w+
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auch im Weltsch6pfungsepos [s. Weltschfipfungs-
epos Taf. I Z. 121] gebraucht, naturlich nicht
identisch mit dem Gotterpaar Laljmu und Lahamu)
der Tiamat zugehorig zu Ea'. Bildlich nachweisen
lafit sich diese Zusammenstellung nicht, sie dllrfte

erst relativ spat erfolgt sein, hervorgegangen aus
dem mehr und mehr zunehmenden Synkretismus,

denn als Tier des Ea kennen wir seit der Ham-
murapizeit sonst nur den Ziegenfisch.

tier zu erblicken, wie die sonstigen Beispiele zei-

gen, wo der Vogelschwanz, abgesehen von einigen-

Ausnahmen (z. B. auf dem Tafelchen aus Perl-
mutter [Abb. de Sarzec-Heuzey D^couvertee
271 fig. C]) standig wiederkehrt. Die auf einiger*

Exemplaren vorkommende Stilisienmg des ge-
schappten KOrpers ist analog der des Schlangen-
G. Das Hauptunterscheidungsmerkmalvom Schlan*
gen-G. ist aufier dem Vogelschwanz der, mit Aus-

Der oben erwahnte Schlangen-G. vom Istar- 10 nahme des Siegels des Gudea, standig auftretendfr
tore in Babylon ist ein Beispiel fiir eine mehr Lo'wenkopf. An Stelle der VogelhinterfiiBe auf
/loVrtvo'flira T/aTTirjan/lnrKV flat* T^QVinl+iaT/ir? Ttctjititi Triat* aitiav T?a?1\a ^Ua-ha* "D rt -[ ^«! ^1 rt i^*,,!^— • -V. T. ^* ^idekorative Verwendung des Faoeltierez (weun hier

allerdings vielleicht auch die Wachterrolle mit
in Frage kommt), aber besonders wichtig, da wir
dadurch auch den babylonischen Namen des Fa-
beltieres feststellen kOnnen. Berichtet doch Ne-
bukadnezar in der E.LH.-Inschrift Col. VI 4ff.

(Winckler K. B. IH % 21), dafi er das Istar-

tor in Babylon mit Stier- und mus-ruSSu-DM-

einer Reihe alterer Beispiele finden sich bei etwas
j lingeren genau so wie beim Schlangen-G. auch
LSwenhinterfufie (so besonders bei Darstellung
des Lowen-G. auf den Grenzsteinen der Kassiten-
zeit, Hinke a. a. O. 28 fig. 11. 17 fig. 6. 76 fig. 23).
Bei dem LOwen-G.-Kopf auf langem Hals als

GQtterzepter (s. u.) ist zu beachten, daB der Hals
hier baufig die Wolbung der Brust wiedergiebt

stellungen geschmiickt habe. Dafi unter muS- 20 und sich dann in Bein schlangenhalsartiges Ge-
ruSsu (Mher sirrussu gelesen) ein Fabelwesen zu bilde fortsetzt.

verstehen ist, dessen wesentliches Element die

Schlange bildet, zeigt die sprachliche Bildung.
(Delitzsch HandwOrterbuch 576. Zimmern
K. A. T. 503). DaB es unser Schlangen-G. sein

mufi, ist durch die Funde bei den deutschen
Ausgrabungen in Babylon erwiesen (MDOG 1902
nr. 12, 14ff.). Demnach wird man wohl auch in den
sonstigen Erwahnungen des mus-rugSu-VJesens

Seiner Bedeutung nach erfiillt der Lowen-G.
ahnliche Funktionen wie der Schlangen-G. Auch
er ist in erster Linie ein Gottertier, sei es, dafi.

er eine Gottheit tragt (z. B. abgerolltes Siegel
auf einer Tontafel aus Tello aus der Zeit der
Dynastie von Ur, Berlin V. A. T. 2472 : mannliche
Gottheit auf Lowen-G. stehend, oder ahnlich
Berlin V. A. T. 2819, die Gottheit ist in diesen

den Schlangen-G. zu erblicken haben; so wird 30 Fallen nicht zu identifizieren , dagegen ist auf
a** -^ar^sc. a\-«_ „„„i, „„4.™ a„„ ^^i™i-_4.™ dem Zylinder Menant Glyptique I 165 fig. 108-

Ramman auf Ltfwen-G. stehend und auf dem
Zylinder Ward Amer. Journ. of Arch. VI [1890}
pi. XVIII 4 eine weibliche Gottheit, Strahlen-
biindel in den Handen haltend, auf L5wen-G.
stehend, der vor einen Gutterwagen gespannt ist,

dargestellt; vgl. hierzu auch noch die Zylinder
bei W a r d in Old Testament and Semitic studies I

das mus-ruggu-Tier auch unter den Gefolgsleuten
der Tiamat (WeltschOpfungsepos Taf. I Z. 121) ge-

nannt, ferner spielt es eine Rolle als Gegner des
Ellil in einem Kampfe dieses Gottes mit einem
vielleicht labbu^) zu lesenden Ungeheuer, ist aber
in diesem Falle nicht etwa mit labbu, wie man
aus dem Texte wohl herauslesen kOnnte, identisch

(der Test bei Jensen K. B. VI 1 S. 44ff. Un-
gnad a. a. O. 31. Weber Literatur 68ff.). Vgl. 361 fig. 1. 363 fig. 4. 364 fig. %, fiir den Lowen-
ferner die Erwahnung eines

t
mu8-ruSSu tdmtim' 40 G. als Zugtier des Gotterwagens auch den Zy-

in dem Ninibhymnus II R. 19 nr. 2). Zimmern Under Berlin V. A. 242), sei es, daB er vor dent
K. A. T. 3 504 geht aber zu weit, wenn er nun Symbol des Gottes oder dem Gotterschrein als
in samtlichen in der babylonischen Mythologie
vorkommenden Schlangen den mui-ritggu sehen
will, dazu liegt gar kein AnlaB vor. Bildlicbe Be-
lege fur die Bekampfung des Schlangen-G. lassen

sich, wie S. 1907 schon gesagt, weder in der alt-

noch neubabylonischen Kunst beibringen. Auch
fiir die oben nachgewiesene ZugehOrigkeit des

Wiichter liegt (Beispiele dafiir auf den baby-
lonischen Grenzsteinen, vgl. dazu H. Prinz Astral-

symbole Anhang I), oder hinter der Gottheit
schreitet (so auf dem Siegel Gudeas). Etwas
Neues ergeben die seit der Dynastie von Ur zu
belegenden Darstellungen, die den Lowen-G. im
Kampf mit Mensch, Stiermenscb, Lowen oder

Schlangen-G. zu Marduk besitzen wir einen litera- 50 Stier zeigen (so z. B. die abgerollten Siegel auf
rischen Beleg (J e n s e n K. B. in 1, IMS.). Nach
einer Inschrift stellte der babylonische KOnig
Agum II. (urn 1650) ein mwir-rw&?w-Wesen in Ver-
bindung mit dem Bilde Marduks und der Sar-

panitum auf,

b) Lowengreif. Der L^wen-G. ist eine Mi-
schung aus LOwe, Vogel und Schlange, in seiner
Bildung aufs engste dem Schlangen-G. verwandt,
aber doch durch eine Reihe von Merkmalen deut-

Tontafeln aus der Zeit der Dynastie von Ur, Berlin
V. A. T. 3399- 4365. 1116. 2588. 1478 ; die Zylinder
Lajard Culte de Mithra pi. XXX 6, Coll. de
Clercq I pL VIII 73. 74. 76, Berlin V. A. 827.

826, Menant Glyptique I 202 fig. 131). Eine
syrnbolische Bedeutung dahinter zu suchen, geht
nicht an, der Lflwen-G. ist in diesen Fallen nichts
anderes als das furchtbare Raubtier, das Men-
schen und Tiere anfallt. Das oben erwahnte

lich von ihm geschieden. So stellen ihn denn 60 Lowen-G.-Zepter (z. B. sehr haufig auf den Grenz-
die altesten Monumente zumeist in direktem An- -*-— ~> ""i _.-.l *.-... ..- -n.n.. ^. -ii.--.-

schluB an den Schlangen-G. dar (vgl. z. B. den
L$wen-G. hinter der Gottheit im Redegestus auf
dem oben zitierten Siegel Gudeas). Bis auf den
Vogelschwanz aind die beiden Typen hier vollig

identisch, aber gerade auf Grund des Vogel-
schwanzes haben wir schon auf dem Siegel Gu-
deas ein vom Schlangen-G. zu trennendes Fabel-

steinen) lafit sich fur eine ganze Reihe Gottheiten
naehweisen (vgl. dazu H. Prinz a. a. O.). Eine
einheitliche Beziehung des L<iwen-G. zu einem
einzigen Gotte ergibt sich hiernach genau so
wenig wie fur den Schlangen-G., nur sind wir
hier noch viel weniger in der Lage, die einzelnen
Gottheiten mit denen er verbunden wird, genauer
zu bestimmen, wird er doch sogar in einem Falle



nrit einem damoniachen Wesen, dem Stiermensch,
<lem Lo\wen-G.-K6pfe auf laugem Hals aus den
Schultern wachsen (Terrakottarelief Berlin V. A.
104, s. dazu Prinz Astralsymbole im altbabyl.

Kulturkreise, Breslau 1910, 21 und 44) verbunden.
III. Der Greif im chetitischen Kultur-

kreis. Die charakteristische Bildung des G. in

der chetitischen Kunst ist folgende : Lo"wen-
korper, Flugel, Vogelkopf, auf dem ein kamm-
artiger, meist aus drei Teilen bestehender Aufsatz
sitzt, und von dem eine spiralig eingerollte Locke
herunterfallt. DaB das spiralig eingerollte Orna-
ment eine Locke sein mufi, zeigt ein G.-Relief
auf einem Orthostat vom Burgtor in Sendschirli
<Abb. Ausgrabungen in Sendschirli III 222
Kg. 121), hier fallt ein spiralig eingerollter
Doppelzopf bis auf die Brast herab. Ganz
singular ist ein anderes Relief aus Sendschirli,
bei dem der Schwanz in einen Vogel- oder Schlan-
genkopf endet (Abb. a. a. 0. Ill 206 Fig. 97 und
Taf. XXXIV e; vgl. hierzu aueh eine ganz ahn-
liche Bildung bei einer Sphinx aus Sendschirli,
Abb. a. a. 0.). Der chetitische G.-Typus tritt uns
in seiner oben beschriebenen Form zuerst auf
den abgerollten Siegelzylindern auf Tontafehi aus
Kerkuk (etwa 100 km in der Luftlinie tfstlich von
Assur gelegen) entgegen, die noch der ersten
Haifte des 2. Jahrtausends v. Chr. angehGren
(vgl. dazu H. Prinz Astralsymbole Anhang H).
Von diesem Typus ist dann auch, wie oben schon
ausgefiihrt, der agyptische Typus des N. R. be-
einflufit worden, wahrend umgekehrt naturlich
der Typus des Vogel-G. iiberhaupt von Xgypten
nach Vorderasien gekommen ist. In der Haupt-
sache ist der G. im chetitischen Kulturkreise das
wilde Raubtier, das Ldwen oder Gazellen packt (vgl,

die Zylinder Lajard Culte de Mithra pi. XXYIII
2 und LIV a 12 oder Tontafel aus Kerkuk, Berlin
V. A. T. 5792 und den Zylinder Furtwangler
Gemmen I Taf. I 6, in den letzten beiden Fallen G.
im Ansprung). Im ubrigen spielt der G. eine rein
dekorative Rolle (vgl. die Siegelzylinder Lajard
a. a. 0. pi. LVIII4, Furtwangler Gemmen I
Taf. I 7, Berlin V. A. 3472. Coll. de Clercq
I pi. XXVIII 299), von Beziehungen zu irgend
einer Gottheit oder von symbolischer Bedeutung
lafit sich nichts feststellen. Ganz vereinzelt (z. B.
Siegelzylinder Furtwangler a. a. 0. 1 Taf. 16
und Lajard a. a. 0. pi. LVII 5) tritt neben dem
Vogel-G.-Typus auch der aus Babylonien iiber-

nommene Lo'wen-G. auf. Besonders wichtig ist das
abgerollte Siegel auf einer Tontafel aus Kerkuk,
Berlin V. A. T. 5792, wo die weibliche Gottheit
des chetitischen Pantheons auf dem Lowen-G.
sitzt (Abb. Prinz Astralsymbole Taf. XVII).

IT. Der Greif im kretisch-mykenischen
Kulturkreise. Die kretisch-mykenische Kultur
kennt nur den Typus des Vogel-G. Charakte-
ristisch sind die lockenartigen Ornamente, die
hier nicht nur rom Kopfe herabfallen, sondern
zumeist auch noch den Flugelansatz umsaumen,
ebenso findet sich Ofter der kammartige Aufsatz
auf dem Kopfe (so bei dem G., der eine Gazelle
Terfolgt, auf einer Holzschnitzerei, Berlin Agypt.
Mas. nr. 1882 [Abb. Perrot-Chipiez YI 829 fig.

409], die wahrscheinlich aus dem Grabe des Sa-
robibina, Propheten der Astarte und des Ba'al und
Hohenpriesters des Amon unter Amenophis IV.

[vgl. Ausf. Verz. der agyptisch. Altert.2 205]
stammt und dem kretischen, nicht dem syrisch-
agyptischen Kunstgebiete [so Furtwangler bei
Roscher s. Gryps I 2 S. 1745] angehcrt).
Diese formale Bildung verbindet den kretisch-
mykenischen G. direkt mit dem chetitischen und
dem von diesem beeinflufiten agyptischen Typus
des N. R. Da auf Kreta und in der kretischen
EinfluBsphare der G. erst seit der spatminoischen

lOZeit, also seit etwa 1600 nachgewiesen ist, so
halte ich eine Beeinilussung und eventuell sogar
eine Entlehnung aus Vorderasien nicht fur aus-
geschlossen, da die Kerkuktafeln, die auf den auf
ihnen abgerollten Siegelzylindern den chetitischen
Typus schon voll ausgebildet zeigen, noch etwas
alter sein durften (s. o.).

Der kretisch-mykenische G. ist erstlich Gotter-
tier. So stellt eine Gemme aus dem Kuppelgrabe
von Vaphio (Abb. Perrot-ChipiezVIpl. XVI 16

20 [Furtwangler Gemmen I Taf. II 39 ist undeut-
licher]) eine mannliche Gottheit dar, die einen G.
am Leitseil halt. Auf dem goldenen Fingerring
aus Mvkenai (Abb. Furtwangler Gemmen I
Taf. VI 18) ist wohl die gleiche Gottheit zu er-

blicken, nur ist hier am Leitseil ein sitzender
weiblicher G., wie die Zitzen bezeugen, befestigt.

In Verbindung mit einer weiblichen Gottheit findet
sich der G. auf der einen Schmalseite eines Sar-
kophages aus H. Triada (Abb. Parab eni Mon. ant.

30 1909 Tav. Ill), wo zwei G. einen Wagen Ziehen,
auf dem zwei weibliche Gestalten stehen, von denen
die eine vielleicht die Magna Mater der minoischen
Religion reprasentiert. Ganz ahnlich ist das Bild
auf einer spatmykenischen Vase aus Enkomi auf
Kypros (Abb. Murray Excavations in Cyprus
fig. 71, 927), nur lafit sich nicht feststellen, ob
wir es hier mit Mannern oder Frauen auf dem
Wagen zu tun haben. Ebenfalls fur den G. als

Tier der Magna Mater spricht eine Gemme aus
40Mykenai (Abb. Evans Journ. hell. Stud. XXI

158 fig. 36): Zwei auf den HinterfiiBen stehende
G., die Vorderfufie auf Basis setzend, auf der
eine Saule mit Gebalklage steht, an der sie an-
gebunden sind. Die Darstellung entspricht in

ihrem Schema dem LOwentor von Mykenai und
durfte nur eine Abbreviatur des Tempels der
Magna Mater wiedergeben (vgl. dazu H. Prinz
Athen. Mitt. 1910, 159f.). Als Wachter sind die
beiden G. auf den schonen Fresken aus dem Thron-

50 saal von Knossos, die zu beiden Seiten des Thron-
sessels angebracht waren, aufzufassen (vgl. die

Originale in der Erganzung von Gillieron im
Museum zu Kandia). Ganz exzeptionell ist die
Darstellung auf einem in vier Felder geteilten
Goldringe aus Pyrgos("?), der im Original zurzeit

verschollen ist, von dem sich aber ein GipsabguB
in dem mykenischen Saale des Nationalmuseums
zu Athen befindet, Allerdings ist die Echtheit
dieses Ringes nicht ohne ZweifeL nur am Original

60 wird sich diese Frage entscheiden lassen. Hier
sitzt der G. auf einem AltaT und wird von Mannern
und Frauen adoriert. — Zweitens ist der G. im
kretisch-mykenischen Kreise das wilde Raubtier
(hierin dem LOwen vollig gleichgesetzt und ebenso
wie der Lowe haufig lang hingestreckt im jagen-
den Laufe dargestellt, z. B. die ausgeschnittenen
GoldreUefs aus Mykenai [Abb. Schuchardt
Schliemanns Ausgrabungen 230 Fig. 186]; die
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Reihe von dahinjagenden G. auf einer Dolch-

klinge [Abb. Athenaion IX 10 D]; ahnlich die

Darstellungen auf einem unpublizierten Schwert

in Athen nr. 1865 und die Verzierung eines

goldenen Knopfes, der als Krtfnung einer Haar-

nadeldiente [Abb. Schliemann Mykenae 232 nr.

309], vgl. hierzu Furtwangler bei Roscher I 2

S. 1745). So fallt z. B. auf einer Elfenbeinplatte

(Abb. Ephem. arch. 1888 pi. VIII 6) der G. einen

einander zu scheidende Typen. 1. Der babylo-

nische Typus bleibt vCllig gewahrt (z. B. Relief

am Eingang zu einem kleinen Tempel in Nimrud
[Abb. Layard Monuments II pi. V]; Siegel-

zylinder Lajard a. a. 0. pi. XXXVTI 4). 2. Der
alte Typus wird verlindert durch die tjbernabme

des Vogelkopfes an Stelle des Lowenkopfes (z. B.

Siegelzylinder Lajard a. a. 0. pi. LIV B 6).

Vom Vogel-G. ist der Lowen-G. dann nur noch

Stier' an, auf einer Gemme (Abb. Furtwangler 10 dadurch zu scheiden, dafi ersterer stets einen

Gemmen I Taf. Ill 8) stiirzt sich der Greif auf

einen dahinjagenden LOwen, auf einer anderen

(Abb. Furtwangler-Loschcke Myken. Vasen

Taf. E 12) fallen G. und Lowe einen Stier an.

Vereinzelt ist die Darstellung auf einem spat-

mykenischen elfenbeinernen Spiegelgriff aus En-

komi (Abb. Murray Excavations in Cyprus pi.

II 872 A): Auf den HinterfiiBen stehender G. im

Kampfe mit einem Manne, der im Begriff ist, ihn

Lfiwenschwanz tragt, wahrend letzteTer seinen

Vogelschwanz beibehalt.

In erster Linie ist der Ldwen-G. in Assyrien

wie in Babylon Go'ttertier. Sehr haufig ist die

Darstellung einer mannlichen, nicht naher zu be-

stimmenden Gottheit, die auf einem aufrechtstehen-

den oder liegenden Lowen-G. steht. Beispiele:

Relief aus Assur (Abb. MDOG 1906 nr. 31. 24
Fig. 7) ; Siegelzylinder L aj ar d a. 0. pi. LIV A 8

;

mit dem Dolche niederzustoBen. Diese Art des 20 Bronzestatuette aus der Gegend von Erzerum (Abb.

Kampfmotivs, die wir hier auf spatmykenischem

Boden zum erstenmal antreffen, ist dann die auf

assyrischem, persischem und phonizischem Gebiet

weitaus haufigste. Ihre formelle Ausbildung

scheint sie demnach auf Kypros in der mykeni-

schen Spatzeit gefunden zu haben. Nur ein lie-

gender G. ohne jegliche Betatigung findet sich

auf einer Elfenbeinplatte aus Mykenai (Abb.

Ephem. arch. 1888 pi. VIII 14) und auf einem

Heuzey Origines orientales de Tart pi. IX). Be-

stimmen lafit sich die Gottheit dagegen auf der

zylinderfSrmigen Lasurstange aus Babylon (Abb.

MDOG 1900 nr. 5, 12 Abb. 2). Hier kann nach

den Blitzen, die er mit beiden Handen schwingt,

nur Adad als Gott in Frage kommen, und der

Lowen-G., der neben ihm liegt und den die Gott-

heit am Leitseil halt (neben der Gottheit liegt

zudem noch ein zweites, nicht zu identifizierendes

Schieber aus dem Kuppelgrab von Menidi (Abb. 30 Tier) , ist damit als Tier des Adad erwiesen.

Kuppelgrab von Menidi Taf. VI 2).

V. Der Greif im assyrischen Kultur-
kreise. a) Schlangengreif. Der assyrische

Schlangen-G. ist eine direkte Ubernahme aus dem
Babylonischen und entspricht dem babylonischen

deshalb vollig. Nur auf einem Siegelzylinder in

Florenz (Abb. Menant Glyptique II 60 fig. 52)

hat er an Stelle des Schlangenschwanzes einen

Vogelschwanz, wahrscheinlich infolge Verwechs-

AuBer Adad wird dann auch noch sehr haufig

die assyrische Istar mit dem L6wen-G. (der hier

an Stelle des ihr sonst eignenden LtJwen getreten

ist) verbunden, sei es, daB sie auf ihm steht

(z. B. Siegelzylinder Lajard a. a. 0. pL XXXVII
5), oder das Fabeltier ihren Thron tragt (z. B.

Tonabdruck Coll. de Clercq II pi. X nr. 8 u. 9;
Bronzeamulett Ward Amer. Journ. of arch. Ill

[1887] 339 fig. 17). Fur Lowen-G. als Thron-

lung mit dem Lo'wen-G. Auch inhaltlich spielt 40 trager vgl. auch noch die Bronzestatuette Berlin

der Schlangen-G. dieselbe Rolle wie in Babylo- V. A, 775 (Abb. bei Lehmann-Haupt Ma-

nien. Er ist Gottertier, das in Beziehungen zu

einer ganzen Reihe Getter vorkommt. So kom-

men auf der Assarhadonstele aus Sendschirli (Abb.

Ausgrabungen in Sendschirli I Taf. I und S. 18

Fig. 4) unter den symbolischen Darstellungen, die

vor dem Haupte des Konigs angebracht sind, zwei

mannliche Gottheiten vor, die auf dem Riicken

eines Schlangen-G. bezw. eines Schlangen-G. und

terialien 97 Fig. 66) und das Fragment eines

Bronzethrones (Abb. Perrot-Chipiez II 725

fig. 383), Beispiele aus dem Vangebiet, die aber

hierher gehoren, da sie vSllig assyrisch beein-

fiuflt sind. Rein dekorativ sind die Lowen-G.

neben der stilisierten Form des heiligen Baumes
(z. B. Siegelzylinder Coll. de Clercq I pi. XXXIX
342 bis und Siegel konischer Form Lajard a.

eines anderen Tieres stehen. (Auf eine Benennung 50 a. 0. pi. XLIII 26). Zwei Lowen-G. miteinander
J: .... /,.m... J.__ o -1. v:._ _-.i.x._ ^ im Kampf erscheinen auf dem Revers eines Bronze-

amuletts (Abb. Ward Amer. Journ. of arch. Ill

[1887] 339 fig. 18 [ein ahnliches Exemplar in

Paris, Abb. Longperier Mus^e Napoleon HJ.

pi. I 4]!. Einen neuen Gedanken ergeben da-

gegen die Kampfesszenen eines Ldwen-G. mit

einer Gottheit oder einem Damon. Darin liegt,

wie oben schon festgestellt, ein wesentlicher Unter-

schied zwischen der babylonischen und assyri-

dieser Gottheiten muB ich hier verzichten, es

ware ein zu groBer Apparat dazu notig). Xhnlich

zwei mannliche Gottheiten auf den Felsskulpturen

von Maltaiya (beste Abb. jetzt bei C. F. Leh-
mann-Haupt Materialien zur alteren Geschichte

Armeniens und Mesopotamiens Taf VII und S. 58
Fig. 33 und S. 59 Fig. 34). Ob die Gotter iden-

tisch sind mit denen auf der Assarhadonstele, ist

nicht sicher nachzuweisen, aber sehr wahrschein-

lich. Als Tier des Marduk und Nabu, als das60schen Auffassung. Aus der Fulle der Darstel-

wir den Schlangen-G. auf Darstellungen der Kas-

sitenzeit bis in die neubabylonische Zeit hinein

auf babylonischem Gebiete kennen gelernt haben
(s. o.), findet es sich auch in Assur, vgl. z. B. die

Zylinder Coll. de Clercq I pi. XXXIX 343 bis

und Berlin V. A. 508.

b) LOwengreif. Der LOwen-G. auf assvri-

schem Gebiete zerfallt in zwei formal streng Ton-

lungen greife ich folgende heraus: I. Das oben

schon erwahnte Relief aus Nimrud: Mit dem
Lowen-G. kampft hier eine viergeflugelte Gott-

heit, welche in den Handen Doppelblitee schwingt.

2. Den oben zitierfcen Siegeteylinder Lajard a. a.

0. pi. LIV B 6 : Gott im Kampfe mit zwei Lttwen-

G. 3. Den Siegelzylinder Menant Glyptique II

45 fig. 23 = Lajard a. a. 0. pi XXXVII 4 : Gott
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auf dahinjagendem L$wen-G. stehend , schieBt
mit dem Bogen auf LOwen-G., der auf den Hin-
terftlBen steht. Ahnlich Lajard a. a. O. pi.

XXV 5, jMenant a. a. 0. 46 fig. 26 und Coll.
-de Clercq Ipl. XXXI 331. 4. Den Siegelzylinder,
Lajard a. a. 0. pi. XXXIII 4: Gott auf liegen-
dem Fliigelstier stehend, mit dem Bogen auf
Lowen-G. schiefiend. Besonders interessant ist
nr. 3, das uns erstlich den Lowen-G. in der alien
Auffassung als Trager der Gottheit und zweitens 10m der neuen als Gegner der Gottheit zeigt. Man
hat diese Kampfszenen zumeist auf den Kampf
Marduks mit der Tiamat gedeutet (so z. B Zim-
mern K. A. T.s 5021, obgleich ihm die Diffcrenz
.zwischen Bild und literarischer (Tberlieferung
nicht entgangen ist). Diese Auffassung laBt sich
nicht halten. Tiamat als Gegner des Gottes auf
unseren Darstellungen kommt nicht in Betracht,
da weder im Schopfungsepos, noch in der von
Damasciusuberricferten babylonischen Kosmogonie 20
irgendwie eine Andeutung aich findet, dafi man sie
sich als Fabeltier vorstellte, sie bezeichnet viehnehr
einfach das weibliche Chaosprinzip (Tiamat, T&mtu
heiBt wortlich das ,Salzwasser<, hebraisch Sinr-t .

vgl. da2u Ungnad bei Greflmann Texte und
Bilder zum A. T. I 2, 7). Eher in Betracht kom-
men die elf im Gefolge der Tiamat befindlichen
Damonen(s.WeltschOpfungsepos Taf. IZ. 121-124),
von denen wir einen, den mSuruSSu (Schlangen-
G.) oben schon kennen gelernt haben, der aber30
hier wegfailt, da seine formale Bildung von der
-des Lowen-G. abweicht. Unser Lowen-G., als
Tier, das der Gott bekampft, ktonte ferner viel-
leicht in dem Labbu (= Lb*we) genannten Weson
au erblicken sein, das nach einem Test der Assur-
banipalbibliothek (Text schon oben zitiert (von
Ellil bekampft wird, allerdings kann fiir Labbu
*bensogut Kalbu (= Hund) oder Ribbu (Ungnad
a. a. 0. 31) geiesen werden. Ebenso fragiich
wie die genaue Bestimmung des Fabeltieres, das 40
der Gott bekampft, ist die Benennung des Gottes
selbst. Der Lowen-G., auf dem er bei nr. 3
steht, ist einer ganzen Reihe von Gottern zu
eigen, auch Bogen und Pfeil sind nicht aus-
schlieBliches Merkmal eines einzigen Gottes. Ellil
und Marduk als Bekampfer fabelhafter Wesen
haben die oben zitierten Texte ergeben, sie konnen
also wohl in dem Gotte unserer Darstellungen
*rbhckt werden. Da wir aber die Bildung dieses
Kampftypus zwischen Gott und Fabeltier erst auf 50
assyrischem Boden finden, so verdient genau so
Tiel Beachtung ein Bautext Sanheribs, den uns
die deut3chen Ausgrabungen in Assur geschenkt
haben (Meissner und Rost Bauinschr. San-
heribs 98ff.

;
Ungnad a. a. 0. 29f. ; s. auch De-

bt zsch MDOG 1907 nr. 33, 36). In diesem
Teste ist die babylonische Version einfach auf den
aasyrischen Eeichsgott Assur ubertragen. Der
KOnig beschreibt ein im Neujahrsfesthaus des Got-
tes Assur angebrachtes Bronzetor, auf dem dar- 60
gestellt lst, wie der Gott Assur ,in die Tiamat
ninein' zieht in Begleitung anderer Gotter and
«ie und die Wesen in ihr bandigt. Assur als
der Gott auf obigen Darstellungen hat demnach
jenau so viel Berechtigung wie Marduk und E1HL™ I^w«n-G., auf dem der Gott steht, den wir
tor Assur biaher nicht nachweisen konnen, spricht
uient absolut dagegen.

Eine andere Deutung lftfit vielleicht nr. 1 zu.
Die Doppelblitze, welche der Gott hier schwingt,
zeigen den Gott als den Sturm- und Wettergott,
d. h. als Adad. DaB Adad hier, wie sonst nur
die Damonen, mit Flugeln versehen ist, ist recht
verstandlich bei seiner Eigenschaft als Gott, der
in der Sturmwolke einherfabrt.

c) Vogelgreif. Der Vogel-G. ist (wie ubri-
gens auch die Sphinx) im Assyrischen eine direkte
Fortbildung aus dem chetitischen Typus. Der
dort vorhandene, aus drei Teilen bestehende,
kammartige Aufsatz ist hier zu einem voll aus-
gebildeten Kamm geworden, und genau so wie dort
fallen vom Kopfe loekenartige Ornamente herab
(vgl. besonders die G. auf den Gewandmnstem
aus Nimrud, Nord-West-Palast [Abb. Layard
Monuments I pi. VIII, pi. XLIII, pi. XLVI]. Die
tibernahme muB schon sehr fruh erfolgt sein, wie
der Siegelzylinder, Berlin V. A. 2975, zeigt' der
noch der alteren assyrischen Kunstepoche ange-
hflrt. Die oben aufgefuhrten Gewandmuster aus
Nimrud zeigen den G. als Raubtier, der Zy-
linder Berlin V. A. 2975 als Jagdtier (ein Gott
schieBt hier auf den G.). Als Gottertier erscheint
er auf dem Zylinder Lajard a. a. 0. pi. XXIX
5, der hier auf ihm reitende Gott ist vielleicht
ein e dem Mithra ahnliche Pigur (soFurtw angler
bei Roscher I 2 Sp. 1750, der in dem Zylinder
aber unrichtig eine persische Arbeit sieht).

VI. Der Greif im persischen Kultur-
kreise. Die persische Kunst kennt nur den
Typus des LOwen G. Der Lowen-G. in Persien
kennzeichnet sich deutlich als eine t)bernahme
aus dem assyrischen Formenschatz, dessen zweioben
geschiedene Typen (mit Lowenkopf oder Vogel-
kopf) sich hier wiedernnden. Im einzelnen hat
er aber eine Reihe, allerdings nur kleinerer Um-
bildungen erfahren, die so weit gehen, daB man
unter der Fiille der Beispiele kaum zwei Exenv
plare findet, die sich vollig gleichen. So zeigt
ein Skarabaoid aus Sparta {Abb. Furtwangler
Gemmen I Taf. XI 19) den L6wen-G. mit Bocks-
horn, Vogelhinterfiifien , aufgebogenem FlQgel,
Lowenkopf und LowenkOrper, ein Relief aus Susa
(Abb. Dieulafoy L'acropole de Suae pi. XI) mit
zwei nach aufien geschwungenen, an der Spitz

e

eingerollten Hornern, Lowenkopf, Vogelhinter-
fiiBen, LOwenschwanz, der Siegelzylinder Lajard
a. a. 0. pi. LIV A 13 mit Bockshorn und Flugeln.
sonst ganz Lowe, ein Goldplattchen aus dem
Oiusgebiet (Abb. Da It on Treasure of the Oxus
pL XI 28) mit Vogelschwanz , Flugeln, auf dem
Kopf Horner assyrischer Form, sonst ganz Lowe,
ein Relief aus dem 100-Saulensaal in Persepolis
(Abb. Stolze Persepolis I Taf. LXII) mit Kamm
auf dem Rucken (vgl. den Kamm des assyrischen
G.), oder Stolze a. a. 0. I Taf. XXX mit Lowen-
kopf, LowenkSrper, Kamm auf dem Rucken,
Vogelhinterfurjen und Skorpionsschwanz. Andere
Beispiele schlieBen sich an den zweiten assy-
rischen Typus an, so ein Kalksteinrelief (Abb.
Dieulafoy L'art antique de Perse 315 fig. 198):
Vogelkopf uud Kamm, Vogelschwanz und Vogel-
hinterfufie, auf dem Kopfe HCrner wie oben.

Zeitlich gehoren diese Beispiele dem 6.—4.
Jhdt. an, zum Teil sind es rein griechische Ar-
beiten (die Abhangigkeit der persischen Kunst
von grieehischer Technik ist ja bekannt). So,

iyi/ u-ryps wryps 1»1B.

urn nur eine Einwirkung der griechischen Kunst
hervorzuheben , ist der nach innen eingebogene
riflgel sicher ein Erzeugnis grieehischer Formen-
gebung, wir treffen ihn in der ionischen Kunst
seit dem 7. Jhdt. auf Schritt und Tritt an ; im
iibrigen haben auch die rein griechischen Bil-

dungen dieses Fabeltiers die altorientalische Fonn
beibehalten. Haufig ist der persische Lowen-G.
auch auf lykischen Miinzen des 5. Jhdts. ; auch
hier begegnen uns wieder die zwei Typen ent- 10

weder mit Vogelkopf (Beispiel: Cat. Brit. Mus.
Lycia usw: pi. V 7), oder mit Ltfwenkopf (Cat.

Brit. Mus. Lycia pi. V 2). Zu erwahnen ist auch

noch der LCwen-G. an dem Felsengrabe Kalekapn
in Paphlagonien (Abb. Leonhard Paphlago-

nische Denkmaler Taf. nach S. 20). Gerade die

hier vorkommende Form des Lowen-G. datiert

dieses Denkmal aber ins 5. Jhdt., und nicht wie
Leonhard a. a. 0. 33 Torschlagt, in die Zeit

vor dem Kimmeriereinfall. Auch der paphlago- 20
nische Typus gent mit seinen nach auBen ge-

schwungenen, an der Spitze eingerollten Hornern
vollig mit unseren Typen zusammen. Die letzten

Auslaufer des orientalischen LOwen-G. durften die

haufig, besonders in der griechischen Kunst vor

kommenden gehdrnten, mit oder ohne Fliigel dar-

gestellten Lowen sein. Man hat den gehOrnten
Lflwen neuerdings Tragelaphos (Miiller Leichen-

wagen Alexanders d. Gr. 59) nennen wollen, ein

in der griechischen Literatur haufiger erwahntes 30
fabelhaftes Tier. Dies geht nicht an, da der
griechische Ausdruck jBockshirsch* zu pragnanfc

ist, urn in dem Lowen-G. erblickt zu werden.
Hauptzweck der persischen Kunst ist, die

Taten des GrofikOnigs zu schildern, sie ist des-

halb in erster Linie eine hOfische, daneben treten

alle anderen Aufgaben vollig zuruck. Die assy-

rischen Kampfmotive zwischen einer Gottheit

und einem Fabeltier werden einfach zu einem
Kampfe zwischen GroBk6nig und Fabeltier um- 40
gepragt. So ist die haufige Darstellung (z. B.

Stolze Persepolis I Taf. IV. XXX. LXII LXIV)
des KOnigs, der einen LSwen-G.niederstdUt, oder des

KSnigs, der auf LOwen-G. schieBt (z. B. Siegelzylin-

der Abb. Layard Niniveh and Babylon 607) zu er-

klaren. Auf der gleichen Anschauung basiert auch
das Bild des Konigs, der zwei LOwen-G. hinaushalt
(z. B. Siegelzylinder Lajard a. a. 0. XIX 7, Coll.

de C lercq I pi. XXXIV 375 und 376). Im tlbrigen

tritt der LOwen-G. in Persien rein dekorativ auf. 50
VII. Der Greif im phonizischen Kultur-

kreis. DerphflnizischeG.-Typus achlieBt sichvollig

an den oben behandelten mykenischen an, vgl. z. B.
die oben zitierte spatmykenische Darstellung auf
dem Elfenbeingriff aus Enkomi (Abb. Murray
Excavations in Cyprus pi. LT 872) mit der phoni-
zischen auf der Elfenbeintafel aus Nimrud (Abb.
Perrot-Chipiez II 535 fig. 249). DaB der pho-
nizische Typus damit auch dem vorderasiatisch-

chetitischen Typus in vielfacher Hinsicht gleicht, 60
ist klar, da der mykenische G. ja vielleicht auch
nichts weiter ais eine Entlehnung aus dem cheti-

tischen Kreise ist. DaB Kypros eine bedeutsame
Rolle in der Entwicklung dea phonizischen Misch-
stiles gespielt hat, glaube ich iramer mehr annehmen
zu mussen; hier haben dann auch dieEntlehnungen
aus der spatmykenischen Kunst, die wir aus den
Fonden in Enkomi kennen, stattgefunden.

In inhaltlicher Hinsicht schlieBt sich der ph5ni-
zische G. entweder dem iigyptischen Kreise
(s. z. B. die Schale aus Larnaka, Abb. Longp drier
Musde Napoleon LTI. pi, XI : G. einen Feind zer-

tretend), dem spatmykenischen (hierhin ge-

hfiren besonders die Kampfszenen, die zumeist
einen aufrechtstehenden G. im Kampf mit mann-
licher Figur [ob Gott?], die ihn mit dem'Messer
niederzustoBen im Begriff ist, darstellen, Bei-

spiele : Schale aus Kurion [Abb . Perrot-Chi-
piez III 789 fig. 552], die oben angeftthrte Schale
aus Larnaka und die Schale aus Olympia [Abb. Per-
rot-Chipiez III 783 fig. 550]) oder dem vor der-
asiatischen Kreise an, s. besonders die an der
stilisierten Form des heiligen Baumes empor-
steigenden G. Beispiele : Silberschale aus Kypros
[Abb. Ceccaldi Mon. ant, de Cypre pi. VHT 1],

Skarabaus aus Tharros auf Sardinien [Abb. Annali
LV Tav. G. 50], mit einer diinnen Goldschicht

uberzogene Silberplatte aus einem Grabe in Malta
[Abb. May r S.-Ber. Akad. Munch. 1905 Taf. Ill 2].

VIII. Zusammenfassung. Die vorliegende

Behandlung des G.-Typus in seinen verschiedenen

Varianten ist das Ergebnis einer grOfieren Unter-

suchung, fur die der ganze Stolf neu durchge-

arbeitet worden ist. Ich habe mich fur den
Zweck dieser Abhandlung naturlich auf das

Wesentlichste beschranken mtissen, und hoffe eine

ausfiihrlichere Behandlung in nicht allzuferner Zeit

vorlegen zu kOnnen. Auf Furtwanglers grund-
legende Behandlung bei RoscherI2 S. 1742ff.

sei hiermit ausdrucklich hingewiesen. Es liegt

auf der Hand , daB das neue Material der letzten

20 Jahre zu erheblich neuen Resultaten fuhren

muBte. Neben der rein formalen Behandlung
kam es mir besonders darauf an, die religions-

geschichtliche Bedeutung des Fabeltieres in den
einzelnen Kulturkreisen aufzuhellen. Als Gesamt-
resultat ergibt sich folgendes: Der Typus Vogel-

G. ist in Agypten entstanden, von dort in der
ersten Halfte des 2. Jahrtausends v. Chr. Geburt
nach Vorderasien in die chetitische Kunst uber-

nommen. Der chetitische Typus ist dann seiner-

seits maBgebend gewoTden fiir gewisse G. des Neuen
Reichs in Agypten, fur Assyrien und wahrschein-
lich auch fiir den kretisch-mykenischen Kreis.

Abhangig davon ist dann in letzter Linie auch
der phOnizische G. Lowen-G. und Schlangen-G.

stammen aus Babylonien, sie sind von hier aus
sowohl in die chetitische Kunst wie in die assy-

rische und persische gewandert. Inhaltlich haben
alle Kulturgebiete den G. als wildes Raubtier
und damonisches Wesen gemein, daneben finden

sich aber eine Fiille von Bedeutungsvarianten, so

in Agypten der G. als Reprasentant des Konig-
turns und verschiedener Gotter, in Babylonien,

Vorderasien und den Gebieten der kretisch-

mykenischen Kultur dagegen als Gsttertier wie

Stier, LOwe und andere Tiere. [H. Prinz.]

B. Der Greif im griechischen Kultur-
kreise.

I. In der Literatur. In der auBergrie-

chischen alten Literatur erscheint eine irgendwie

entwickelte G.-Sage nicht. Von den Griechen
ist Hesiod der erste, der die G. erwahnt, wenn
dem Scholiasten zu Aesch. Prom. 830 (xQcSzog

'HoioSog steQazsvattxo rove y^uitas) geglaubt
werden darf. Nicht unwahrscheinlich klingt



Furtwfttiglers Kombination (1768), der diese
JJotiz mit der Nachricht bei Herodot. IV 32
verbindet, daB Hesiod auch schon von den Hyper-
boreern gehandelt habe, die danii in der Dichtung
des Aristeas als Grenznachbarn der G. erscheinen.
Die in ihrem Kern danernd raaBgebende Fassung
hat die Sage um die Mitte des 6. Jhdts. durch
Aristeas von Prokonnesos in seinem Epos 'Aqi-
[idoTiEia erhalten (vgl. Epic. Graec. frg. ed. Kin-
kel p. 243ff. Bethe o. Bd. II S. 876ff.), dessen 10
Bericht bei Herod. Ill 116. IV 13. 16 vorliegt,
woraus dann Paus. I 24, 6 (vgl. Wernicke De
Pausaniae studiis Herodoteis, Berlin 1884, 82.
87) und Plin. VII 10 (mit Einrnengung anderer
Sagenziige) schspften. Aristeas erzahlte, er sei,
von apollinischer Begeisterung ergriffen und ge-
trieben ((poi^okafuctog : das Wort ist, wie das
Metrum zeigt, von Herodot, nicht von Aristeas)

,

ins Land der Issedonen , nOrdlkh der Skythen,
gekommen; von diesen habe er gehQrt, daB uber, 20
d. h. nCrdlich von ihnen, die einaugigen Ari-
maspen wohnten (vgl. Wernicke o. Bd. II
S. 826), ncrdlich von diesen die G.; diese huteten
das Gold, das sich dort in groBer Menge finde

(yf,v dvtevat bei Paus, gibt nichts fiber Herodot
hmaus) und ihnen von den Arimaspen geraubt
werde; nOrdlich von den G. kamen dann die
Hyperboreer. Bestechend arteilt liber diese Dich-
tung Furtwangler 1768: ,Aristeas, in dessen
Phantasie von seiner ionischen Heimafc her die 30
Gestalt der G. lebendig war, und der sie bei den
Hyperboreern suchte* (weil sie wie mit andern
G tittern, so auch mit Aristeas' besonderem Herrn
Apollon verbunden waren , der jahrlich in das
Lapd der Hyperboreer zog)

, ,vernahm bei den
Skythen eine jener so verbreiteten mannigfaltigen
Sagen von gold- und schatzehiitenden Ungeheuern,
die von Kobolden bekampft wiirden; letztere
warden zu dem einaugigen Arimaspenvolk, erstere
zu den griechischen G. gemacht 1

. Beachtenswert 40
ist denigegenQber indes der Umstand, daB dieser
Mythenbildung die uberkomniene Funktion des
Kunsttypus G. als ,gsttlicher Wachter' entgegen-
kam, und nicht auszuschlieBen ist es, daft auch
der Grundgedanke des Mythus von Aristeas schon
ubernommen und dieser nur von ihm lokalisiert
wurde. Fehlt dafur jede literarische Uberlieferung,
so legt doch die Tatsache, dafi in der vorgrie-
chischen Kunst schon der G. im Kampf mit
Menschen oder Damonen erscheint (vgl. S. 1910.50
1914), diesen Gedanken nahe. Blieb, wie schon
gesagt, die Dichtung des Aristeas dauernd der
feste Grundstock der G.-Sage, so regte sich doch
schon fruh die Neigung zu tendenzi5sem Variieren.
Denn (was noch nicht bemerkt worden ist) auf
eine bewuBt polemisch im Sinne der Zeusreligion
jenem Ansatz des Aristeas entgegengestellte Ver-
sion deutet Aesch. Prom. 803ff., wo Io vor den
G. und Arimaspen gewarnt wird, die vor den
Aithiopen im auBersten Osten wohnen. Die G 60
nennt Aischylos ofrozofiovs . . . Znvbg dxQayslg
xyvag. Was far Apollon die Hyperboreer, sind

^ t
e?Lie Aithi°Pen. oei denen er schon Horn.

iv i f znm °Pferfe«t weilt So hat der
I>ichter, der im Gegensatz zu Aristeas die G
nebst den Arimaspen fflr Zeus in Anspruch nahm!

SLT* Seytn&tsein von den Hyperboreern im
JNoraen Mnweg zu dem heiligen Volk des Zens

*yp» ±yzu iyai wyps tfryps 192a
im Osten translociert, vielleicht mit beeinflufit
durch das Wissen, dafi der Kunsttypus des G.
nicht von Norden, sondern von Suden und Osten
karri. Nichts mit den G. zu tun haben die vier-
fuBigen VCgel, auf denen Okeanos und die Okea-
mden im Prometheus des Aischylos erscheinen
und die die Scholien zu v. 300 Wecklein und
Eustath. z. Od. V 453 p. 1545 als yovjteg be-
zeichnen. DaB Sophokles die G. in den IIoii*£ves
erwahnt habe, ruht nur auf einer ganz unsicheien
Verbesserung der verderbt tiberlieferten Notiz
des Hesych. s. yovjisg. Die geringen Reste
der r&wae des Platon (CAF I 604 Kock) er-
geben nichts. Im Sinne der von Aischylos an-
gedeuteten

, von ihm (der noch efter von G ge-
handelt hat, wie Aristoph. Ran. 927ff. beweist)
oder einem andern sicher naher ausgeflihrten
Lokalisierung der G. bewegt sich nicht nur (wie
Furtwangler 1770 hervorhebt) Lukian. diaL
mar. XV 4, wo Notos gegen Zephyros den Trumpf
ausspielt, daB er G., Blefanten und schwarze
Menschen gesehen habe, und Epiphanios (Musto-
xydes 2vXXoy^ m^v. dvExddz. II 13), der die G.
an eine Bucht des Okeanos bei Sonnenaufgang
versetzt (vgl. Aisch. Prorn. 804E x6v tb poi-
vama otQarov 'Agtfiaajiov bzjiofidfiov oi %qvooq-
qvtov olxovoLv dfupi vafia HXovzcovog tioqov
Tovzotg ov fitj stikaCs. rtjkovgdv dk yfjv tf£eis xs-
latvov <pvlov, oi xqo$ v\XLov vaiovoi nrjyaig,
sv&a noxaiiog Afflioy)

, sondern auch Philostrat.
vita Apollon. Ill 48 (za yog fo}ela zavz rfvat
r iv 'Moig xzl.) und Ktesias, der sicher diese
version, nicht die beztiglich der Lokalisierung
so differierende des Aristeas, mit der Gold-
ameisensage des Herod. Ill 102ff. kontaminierte.
In dieser heiBt es: Im Sande der Wuste, an
welcher ein Stamm nordlicher Inder wohnt (die
aber immer Ostlich vom Standpunkt des Hellenen
bleiben; kurz vorher ist ein anderer Inderstamm
des auBersten Ostens als den Aithiopen ahnlich
bezeichnet worden!), gibt es Ameisen, kleiner als
Hunde, grOBer als Ffichse, welche in unter-
lrdischen Bauten wohnen und Goldsand herauf-
bringen, Diesen Goldsand holen die Inder mitrels
genau beschriebener Zurfistungen und unter groBer
Gefahr wegen der auBerordentlichen Schnelligkeit,
mit der die Ameisen sie verfolgen, zur Zeit der
grOfiten Sonnenhitze, wahrend deren die Ameisen
sich in ihre unterirdischen Wohnungen zuruck-
ziehen. Diese fallt dort in den Vormittag, wah-
rend die Temperatur des Nachmittags der des
Morgens bei den Abendlandern gleicht. Damit
ist wieder ihr Wohnen im fernsten Osten hervor-
gehoben. Mit der G.-Sage verbinden diese Amei-
sengeschichte diegemeinsamen Ziige des Goldhiitens
und Raubens und die auBerordentliche Kraft und
Schnelligkeit beider Tiere (als deren Symbol die
G. die Flugel tragen), speziell mit der Aiscbylos-
version die Lokalisierung im auBersten Osten
und die (bei Herodot freilich ganz lockere nod
willkurliche) Bezugnahme auf die Aithiopen.
Eine weitere bedeutungsvolle Beruhrung wird
gewonnen durch Heranziehung von Sophocl. frg.
26 N.8 aus den Ai&ioxes, in dem die Ameisen
TETgdxtEgot (yag) vwtov iv Ssofxatftaatv otprjxoi
xeiatvoQirK genannt werden. Die Vermutung
Nabers (zu Phot. Lex. p. 217, wo das Frag-
ment erhalten ist), dafi diese von Sophokles so

fenau beschriebenen Ameisen, wohl Aithiopiens,

essen exotische Wunder der Dichter in diesem
Stuck ausgemalt haben durfte, von den indisch-

aithiopischen Goldameisen Herodots nicht zu

trennen seien, klingt hOchst wahrscheinlich und
liefert uns mit der Beflflgelung der fabelhaften

Ameisen ein neues wichtiges Vergleichsmoment

mit den G. An deren sehnige Magerkeit in den

archaischen Monumenten erinnert man sich auch

eines Zuges der Ameiaengeschichte, indem er die

G. das Gold ex otmteulis ausgraben laBt, was
bei Herod. HI 102 und besonders Strab. XV 1,

44 p. 706 (ans Megasthenes) von den Ameisen
erzahlt wird. Weniger zahlreich sind die Zeugen
der Aischylosversion (vgl. S-. 1919). Einer der-

selben, Philostr. vita Apollon, III 48, weifi noch
einige Besonderheiten zu erzahlen: das von den
G. ausgegrabene Gold bestehe aus Steinen, mit

bei der Beschreibung des eingeschniirten Leibes 10 Goldtropfen besetzt, die der Vogel mit seinem
der Ameisen. So war die Verschmelzung beider

Sagen, die uns zuerst bei Ktesias begegnet, schon

ziemlich nahegelegt Sein Bericht, der in den

Indika 12 und ausfuhrlicher (vielleicht schon

fortgebildet) bei Aelian. hist, anim, IV 27 vor-

liegt, laBt die G. auf goldhaltigen Bergen Indiens

nisten und liefert eine genaue Beschreibung von
ihnen: sie seien vierfiiBige Vtfgel von der GrCBe
eines Wolfes , mit Schenkeln und Klauen des

Schnabel abhaue ; vermfige seiner Flugel, die ihm
ubrigens kein eigentliches Fliegen, sondern nur
ein Schwingen im Kreis ermoglichten , sei er

sogar Elefanten und Drachen uberlegen, nur
nicht den windschnellen Tigern (vgl. dagegen
Aelian, S. 1921). Endlich bleibt eine an einigen
Stellen angedeutete Combination zu erwahnen,
wonach die G. die Wachter des Goldes sind, das
die Ameisen ausgraben; deutlich genug sagt dies

Lowen, feuerspruhenden Augen und einem Adler- 20 Ai-rian. anab. V 4, 3 (dvzyQayfa) ovSi rovg (ivq-

kopf, wie ihn die Kunst darstellt; die Federn des

Ruckens seien schwarz, der Brust rot, der Flugel
weiii, des Halses blau. An Kraft seien sie alien

Tieren aufier Ltfwen und Elefanten uberlegen,

und nur Junge sei es moglich zu fangen. Uber
die Goldgewinnung selbst gibt Aelian zwei Ver-
sionen. Nach der Aussage der Baktrer gruben
die G. das Gold selbst aus, bewachten es und
bauten daraus'ihre Nester; was dabei herabfiele,

firjxag rovg tov zqvoov o(pcoiv SQya£o/u.Evovg, ovdk
rovg yovnag rovg (pvXanag und Tzetzes Chil.

XII 336 , bei dem die den Ameisen das Gold
raubenden Inder bei Nacht marschieren (wie

bei Ktesias-Aelian, vgl. S. 1921) Jizoov/uevoi rovg

yQvxag. Hierher durfte denn auch Clem. Alex.

Paedag. II 12, 120 dta xovro rot fivQ/Ayxsg %qv-
atoQvxovat xai ygvzieg x9VO0fPv^aKO^ai sowie

Hcliodor. Aethiop. X 26 zu ziehen sein, bei dem
sammelten die Inder. Nach der Aussage der30Leute aus dem Troglodytenland erscheinen, %qv-
Inder war den G. am Gold selbst nichts gelegen,

und sie griffen die Goldsammler nur aus Be-
sorgnis um ihre Jungcn an. Darum benutzten
die Goldsucher aus Furcht mondlose Nachte zum
Ausgraben des Goldes, das sie in Sacken sam-
melten ; eine solche Expedition erfordere drei bis

vier Jahre. Uber die so konstatierten drei

Fassungen , die des Aristeas , des Aischylos, des

Ktesias , hmaus hat die G.-Sage eine Weiterbil-

aov rs tov fivQ/j.tjxiav xal ygvszojv ^vvaolda %qv-
oatg dXvoeoiv fjvto%ov/*£vi]v TiQooxofii^ovxsg. In
spaterer Zeit hat man die G. mit den Sphingen
und Hippalektryonen verwechselt: vgl. Phot. Lex.

s. t7i7zaXexTQV(6v ' yovip, did xb rexgdoxslov elvat

xal Tix&Qvyag xal Qvyyog £%etv ijiixafixsg • evioi

tov fiiyav AXf.xxQv6va svtoi naqdor\fiov . Hesych.
s. IsiJiaXsxtQv^v xov fisyav dlexzQVQVa rj zov

yQCLfpojiEVOv iv zoTg ITsQOtxoTg stsortzQCOfiaoi. yQu-
dung in wesentlichen Stiicken nicht mehr erfahren. 40 (povzai de oTov yQVJisg. Plaut. Aulul. 701 Pieis
Sie treten einzeln oder kombiniert mit gelegent-

lichen unwesentlichen Ausschmuckungen vielfach

auf. Vertreter der Aristeasfassung sind: Paus. I

24, 6, vgl. S. 1919 ; wenn derselbe VIII % 7 mit-

teilt, daB nach der Behauptung einiger (nicht

namentlich Genannten) die G. ein geflecktes Fell

wie Panther hatten, so ist das eine weitere Uber-

tragung von den Goldameisen, uber die Nearclios

divitiis qui aureos monies colunt (der also pix,

pieis deklinierte; Non. p. 152 hat Pioi dimtids
usw. und bemerkt Picos veteres esse wluerunt
quos Graeci grypas appellant), Fest. p. 206
Picati appellantur quidam , quorum pedes for-

mati sunt in specie?n spkingum, quod eas Dori
ficas voeant. Isid. Hispal. orig. XX 11, 3 Spin-
gae sunt, in quibus sunt spingatae effigies, quos

bei Strab. XV 1, 44 p. 705 das gleiche zu be- nos gryphos dicimus.
richten weifi; Steph. Byz. , der s. TaQxvvta das 50 Beziehung zu Gottern. Nach der er-

Hyperboreervolk , bei dem die G. das Gold be-

wachten , Tagxvratoi nennt und als Quelle Hie-

rokles iv zolg (pdCoxogoiv anftihrt; Mela II 1, 1,

der sie mit den Skythen und Arimaspen ver-

einigt; Apul. met. XI 24 gripes Hyperborei;
Claud, ad Seren. 8 Grypes Hyperborei pondera
fulva soli; Serv. zu Verg. Eel. VIII 27 in

Hyperboreis nascitur montibus wortlich iiber-

einstimmend mit Isid. Hisp. orig. XII 2, 17;

schlossenen Beziehung der G. auf Apollon bei

Aristeas und der deutlich ausgesprochenen auf

Zeus bei Aischylos ist in den spateren Haupt-
quellen von einer solchen Beziehung gar nicht

mehr die Rede. Hingegen wird der G. von
spateren romischen Dichtern mehrfach mit Apol-

lon verbunden (Claud, de VI. cons. Honor. 30.

Apoll. Sidon. epist. VILT 9, 5; carm. LT 307 fahrt

Apoll auf einem G.-Gespann; vgl. Serv, und Prob.
Solin. XV 22 setzt sie nach der Asiatica Sey- 60 zu Verg. Eel, VIII 27), und die neuplatonischen
thia und nahert sich damit der indischen Ver-
sion, laBt sie auch auBer dem Gold noch Edel-
steine huten; Plinius nennt XXXIII 66 (und
auch X 136, wo er sicherlich dasselbe meint)
das Skythenland als Heimat der G. und gibt
VII 10 (wo er Herodotus et Aristeas Proeon-
nesifjs zitiert, aber nur den ersterengelesen hat)

ebenfalls die Aristeasversion, aber mitEnamischang
Pauly-Wissowa-Kroll VII

Mythographen erklaren ihn als S}-mbol der Wirk-
samkeit des Gottes auf der Erde : Serv. zu Verg.

Eel. V 66 wide etiam tria insignia cirea eius

simulacrum videmus: lyram, quae nobis cae-

lestis harmoniae imaginem monstrat; grypem,
quae eum etiam terrenum numen ostendit; sa-

gittas , quibus infemus deus et nonius indi-

cator, fast gleichl&utend mit Mythogr. Vat. Ill

61



8, 16. Wenn vorher unter Zitierung von Por-
phyrios' Bach, quern Solem appellamt, gesagt
wird , daB der Herrschaft ApoUons in den drei

Reichen die Namen Sol bei den superi, Liber
pater auf Erden, Apollo bei den inferi ent-

sprechen, so ergibt sich, daB in dieser synkre-
tistischen Trias des Porphyrios der G. eigentlich
dem Liber pater beigegeben ist als irdischer Ge-
stalt Apollons, und somit widerspricht Sidonius
Apoilinaris weder sich noch den Mythologie-
gelehrten, wenn er carm. XXII 67 Dionysos
mit G. fahren lafit. So ermangelte gewiB auch
Nonnos nicht einer vollgGltigen mythographischen
Unterlage ahnlicher Provenienz, als er den vier-
fiiBigen G. um den Thron der Nemesis fliegen
lieB zum Zeichen, dafi auch die GOttin ,die vier-

fach geteilten Sitze der Welt durchwandelt'
(Dionys. XLYIII 382ff.), und mehrere streitbare
G. an den Wagen der Jungfrau Adrasteia spannte
(XLYIII 452). AnlaG zu solchen Bemuhungen
gab den Mythographen die bildende Kunst, die
seit Jahrhnnderten den G. neben Apollon auch
Dionys os^ und Nemesis vorzugsweise beiordnete,
Wenn wir bei Nonnos den G. als oqvis dldoxtoQ
im Gefolge der Nemesis kennen gelernt haben,
biaucht uns die Notiz bei Solin. XV 22 quippe
visas discerpunt velut geniti ad plectendam ava-
ritiae temeritatem nicht wunderzunehmen. (Auch
sonst gifct Solin Verschiedenes tiber Plinius hin-
aus, so dafi dieser nicht seine Quelle sein kann,
wie Furtwangler 1769 meint). In engerem
Zusammenhang als die eben beruhrten sonstigen
Beiordnungen steht mit der meistbezeugten Apol-
lonbeziehung des G. die einige Male auftretende
Version, die ihn mit Helios verbindet. Den Uber-
gang bildet die schon oben angezogene Claudian-
stelle (de VI. cons. Hon. 30), wo Phoebus den
G.-Wagen lenkt. Philostrat. vita Apollon. Ill 48
bezeugt, daB bei den Indem die G. als heilige
Tiere des Helios galten und in ihrer Kunst der
Gott mit einem G.-Viergespann dargestellt wurde
(was nicht fur die ,indische Kunst' in unserem
Sinne, wohl aber fur die spatere syrische richtig
ist, vgl. Mon. d. Inst. IV 38, 11), und Epiphanios
(Mustoxydes ZvlL SXtyv. dvexd. II 13) erzahlt:
.Wenn im Ostlichen Hafen des Okeanosflusses die
Sonne aufgeht und die Welt mit ihren Strahlen
bescheint, dann breitet ein G. seine Fliigel aus
und fangt die Strahlen der Sonne auf, ein anderer
zieht mit ihr bis zum Untergang' (was dann
Epiphanios in christlichem Sinne auf die Che-
rubim Gabriel, Michael und Gottes Zorn bezieht).
Die Yerbindung der G. mit Helios auf syrischem
Boden durfte sich in direkter Deszendenz von
den altsyrischen Denkmalern herschreiben , die
nicht selten den G. mit solaren Symbolen ver-
einigen, und so ware es, wie Pur t wangle r 1770
bemerkt, ,moglich. daB die friihe Yerbindung des
G. mit Apoll auf dieselbe Wurzel zuruckginge'.
An einer Stelle wird einmal die besondere Feind-
schaft der G. und Pferde hervorgehoben , Verg.
Eel. YHI 27 iungentur iam grypes equis, wozu
Servius nichts Neues zu bemerken weifi. Er-
laatert wird die Stelle durch die Kuustdenk-
maler, die allerdings in den Darstellungen , die
aenG' als Raubtier andere Tiere wttrgend zeigen,

ft

8
??*}?

1* °ft ** Pferd erscneinen lassen; vgl.

Deutungen des G.-Mythus,, die teils die
wahre Natur dieser Wesen. fur die man ein
reales Vorbild supponieren zu mttssen glaubte,
teils die Lage des Goldlandes der G., teils die
in der mythischen Umhullung verborgen gewahnte
Methode der Goldgewinnung zu ergrunden ver-
suchten, sind fruher (doch noch nicht im Altertum)
mehrfaltig aufgestellt woden. Es geniigt, dafftr
auf Seeburg zu verweisen.

10 II. In der Kunst. tber die Entwickhmg
und Verwendung des G.-Typus in der griechischen
Kunst ist alles Wesentliche in der reichhaltigen
und eindringenden Arbeit von Stephani und in
den klaren, die Perioden sondernden Resumes von
Furtwangler 1757ff. und 1770fi gegeben. Ich
darf mich daher an dieser Stelle mit einer Her-
vorhebung der wichtigsten Momente begnugen.

1. Wesen und Yerwendung. GemaB
seiner Zusammensetzung aus Teilen des starksten

20 VierfuBlers und des starksten Vogels stellt der
G. die aufs hOchste potenzi'erte physische Kraft,
zugleich durch den gewohnlich aafgesperrten
Schnabel und die geschroeidige Anspannung der
Glieder grOfite Wut und Wildheit dar. Er wird
daher, wie in den Kulturen, aus denen er zu
den Griechen kam (vgl. S. 1903ff.), als starker
Trabant und Wachter verschiedenen Gottheiten
beigegeben, erscheint aber noch haufiger allein
als allgemeines Symbol gOttlicher Macht und

30 Wachsamkeit. Daraus resultierte seine Brauch-
barkeit als apotropaisches Symbol, und sicher-
lich hat diese zu seiner vielfaltigen Verwendung
erheblich beigetragen; vgl. Stephani 119ff.

Gern erscheinen zwei G. wappenartig, zu beiden
Seiten eines Ornaments, seltener in Yerbindung
mit anderen Tieren (zuweilen wohl als deren
Hiiter), besonders Adlern, Eulen und Schwanen,
auch Sphingen, auf altrhodischen und altkorin-
thischen Gefafien, weniger in der chalkidischen,

40 altattischen und altetruskischen Keramik. Seiner
Bedeutung als damonischer Wachter und starker
Abwehrer alles Feindlichen dankt der G. sodann
seine reichliche Verwendung als Miinztypus, die
im 7. Jhdt. in Kleinasien beginnt und sich von
da uber die ganze griechische Welt verbreitet.
In erster Linie stehen hier die Mftnzen von Teos
und seiner Neugrundung Abdera, die den G.
gleichsam als Stadtwappen ffthrten und die Ent-
wicklung des Typus durch einige Jahrhunderte

50verfolgen lassen; nachstdem sind Assos, Phokaia,
Ambrakia und Smyraa hervorzuheben. Sodann
ergab sich aus der apotropaischen Kraft des G.
seine haufige Anbringung an allerhand Waffen,
die quantitativ nur dem Gorgoneion nachsteht.
Auf dem Helm der Athena hat er seit dem
5. Jhdt, fast regelmafiig seine Statt, und schwan-
kender, aber auch sehr haufig, ist sein Erscheinen
auf denen anderer Gotter (Ares, Dea Roma,
Italia) und Menschen. Zu den Helmen treten

g0 andere Waffenstucke , besonders Panzer, die in
rdmischer Zeit sehr haufig G., oft in Verbindung
mit dem Gorgoneion zeigen. Nachstdem mflssen
die Kleidungsstiicke genannt werden, die einge-
webt (Apul. met. XI 24) oder in aufgenahten
Goldplattchen G.-Muster trugen, Schmuckstucke
aller Art, Nadem und Gemmen. Bewafit apo-
tropatsch ist gewiB auch das in spaterer Zeit
nicht seltene Auftreten der Q. an Sarkophagen

und Aschenkisten, wthrend man bei einer Eeihe

weiterer Gegenstande zweifelhaft sein kann, ob

die apotropaische Bedeutung des G. empfunden,

oder ob er einfach als Ornament verwendet wird.

Hier waren Ruhebetten und Sessel , deren FiiBe

und Seitenlehnen als mehr oder weniger voll-

fitandige G. gebildet sind, Wagen, Schiffe, Lyren,

Lampen, Kandelaber und allerlei Becken und

Piedestale mit G.-FttBen von Marmor oder Bronze

zu nennen; anzuschliefien ist der Gebrauch des

G. zu Wanddekorationen , in Friesen usw. All-

hekannt sind die paarweise um Palmettenorna-

incnte gruppierten G. an den Pilasterkapitellen

der Tempel von Milet und Priene des 4. Jhdts.

und die iihnlich zu Seiten von Kandelabern an-

gebrachten G. im Cellafries des Antoninus- und
Faustinatempels an der Sacra via in Rom. Mehrere

Wandgemalde von Pompeii und anderwarts zeigen

G., mehrfach mit Gorgoneien oder Sphingen ver-

bunden , wodurch wieder der apotropaische Cha-

rakter in Erinnerung gebracht wird, und endlich

-sind noch Mosaiken zu erwahnen.

Wahrend wir bei den zuletzt besprochenen

Monumenten in die Zeiten der entwickelten Kunst,

groflenteils schon in die rbmische Periode hin-

untergekommen sind, fiihrt uns die Betrachtung

der G,-Protome in die archaische Stilperiode

zuriick. Mit Yorliebe verwendete man Hals und
Kopf des G. zum Scbmuck bronzener Kessel und
Kannen. Wir besitzen von solchen bronzenen

Protomen eine nicht geringe Zanl. Der altere

Typus ist getriebene, der jungere, der besonders

durch reichliche Funde in Olympia reprasentiert

wird, gegossene Arbeit. Eine bedeutsame lite-

rarische Erwahnung dieser G.-Protomen findet

sich bei Herod. IV 152, wo der bronzene Misch-

krug, den die Samier nach ihrer ersten Fahrt

bis Tartessos in das Heraion stifteten, beschrieben

"\vird : jieot* oh avxov ygvsrcSv xe<paXat TigonQooaoi

£ioi. AuBer an Kesseln wurden solche Protomen

auch als Deichselknopf, als Schildknauf, an Gold-

schmuckstiicken und andersartig verwendet. Im
5. und 4. Jhdt. verschwindet die Protorae all-

mahlich zu Gunsten freierer dekorativer Be-

nutzung des G.-Kopfes oder ^Yorderteiles.

2. Verbindung mit G6ttern, Menschen
und Tieren. In der archaischen Kunst er-

scheint der G. gewohnlich allein oder wappen-

hai't gepaart in ruhiger Lage, schreitend, sitzend

oder liegend. Wenn er in einer Reihe mit an-

dern Tieren verbunden ist, so besteht doch keine

freundliche oder feindliche Beziehung zu den-

selben. Yon Beziehungen zu Gottern ist nur die

{auch literarisch als alteste bezeugte) zu Apollon

zuweilen angedeutet; das wichtigste Beispiel ist

das alte Tempelbild des Apollon auf Delos,

welches zu beiden Seiten emporspringende G.

umgaben. Die klassische Zeit bringt die bedeut-

same Anderung, daB der ruhige sitzende Typus
mehr und mehr verschwindet (erst ganz spat

auf Sarkophagen wieder Ofter auftaucht) und
statt dessen der G. in lebhafter Bewegung und
in die verschiedenartigste Beziehung zu Gottern,

Menschen und andern Tieren gesetzt dargestellt

wird. Was den mit dem G. verbundenen GOtter-

kieis angeht, so bezeiebnet Furtwangler 1773f.

mit Recht das hier von Stephani 87ff. einge-

schlagene Verfahren, jedesmal, wo eine Mnnze

auf einer Seite einen Getterkopf, auf der anderen
einen G. zeigt, ein enges Verhaltnis zwischen

beiden zu statuieren, als unangebracht und hSchst

bedenklich; man erhielte auf diese Weise Zeus,

Hera, Herakles, Athena, Hermes und Aphrodite

als Herren der G. , die im ubrigen in der klas-

sischen und spateren Kunst nur zu Apollon,

Dionysos, Artemis und Nemesis ein festes Ver-

haltnis aufweisen. Am altesten und dauerndsten

10 ist das zu Apollon. Das Tier begleitet den Gott

auf alien Wegen, zum Kampf wie zum Spiel im
Kreise der Musen, es dient ihm als Reittier und
zieht seinen Wagen, tragt seine Leier und sitzt

auf seinem DreifuB, und oft, wenn der Gott selbst

nicht anwesend ist, wird durch Verbindung des

G. mit seinen Attributen auf ihn verwiesen;

zwei G. wappenhaft um eine Leier oder einen

DreifuB gruppiert sind ein haufiges Ornament.

Nicht viel seltener als mit Apollon tritt der G.

20 im Gefolge des Dionysos auf. Am festesten ist

diese Verbindung im Dionysoskult von Teos,

dessen Munzen den G. (wie sonst den Panther)

teils mit dem Gotte selbst, teils mit seinen At-

tributen, Weintrauben, Bechern, Thyrsen, Efeu-

blattem und -kranzen vereinigen. Weniger kon-

sequent, doch auch sehr haufig ist das Verhaltnis

des G. zu Dionysos an anderen Orten und in

andersartigen Kunstwerken dargestellt worden.

Der Gott reitet oder fahrt mit ihnen; das gleiche

30 tun die Satyrn und Mainaden, oder sie uratanzen

das Tier, oder es ist beim Keltern oder anderen

bakchischen Verrichtungen gegenwartig. Sarko-

phage, deren Hauptseiten Szenen aus dem Leben
des Dionysos darstellen, zeigen an den Schmal-

seiten G., und mit Recht zieht Stephani 105

auch die Kompositionen in diesen Kreis, in denen

Barbaren G. aus Schalen tranken. Vielfach be-

gegnen Zusammenstellungen des G. mit dem
Ammonskopf, Theatermasken , WeingefaBen und

40 sonstigen dionysischen Requisiten, auch Dolchen
und Menschenkopfen , die Gefahrlichkeit des

rasenden Tieres wieder betonend. Die drittens

zu nennende Artemis verdankt ihre einigemale

belegte Vereinigung mit dem G. offenbar ihrem
Bruder Apollon; auf dem von Strab. VTII 343
grwahnten Gemalde des Korinthiers Aregon
im Heiligtum der Artemis 'AXystcovla in Elis war
Artemis dvatpsQOfiivi} im ypvitos dargestellt. Erst

spat, in rSmischer Zeit, dann aber sehr haufig,

50 wird der G. der Nemesis als rachender Qualgeist

{Sevts dUorojQ Nonn. XLVIII 382, vgl. S. 1923)

beigegeben, und man laBt ihn dann gern die

Tatze auf das Rad der Nemesis legen; so er-

scheint er auch oft ohne das Beisein der Gottin

als Symbol der rachenden Vergeltung. Gern
wird dieses Symbol in Darstellungen des be-

straften Eros oder der einander qualenden Eros

und Psyche angebracht. Noch haufiger aber ist

in der endlosen Reihe spielerischer Erotenkom-
60 positionen, die das Thema omnia vincit amor

tausendfach variieren, gleich andern wilden Tieren

der G. ohne das Rad und ohne jede besondere

Beziehung eingefuhrt.

Von Menschen lieB der Mythus nur das Yolk

der einaugigen Arimaspen und die Inder, also

nur Barbaren, zu den G. in Beziehung treten.

Als solche sind denn auch fast ansnahmslos die

mit G. kampfenden Menschen charakterisiert,,die
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seit dem Ende des 5. Jhdts. nicht selten darge-
stellt werden (besonders in Denkmalern dee siid-

Hchen RuBlands, wo man sich den Arimaspen
benachbart fahlte). Die Zeit des Aufkommens
dieses Motivs brachte es notwendig mit sich, daB
die Einaugigkeit der Arimaspen von der Kunst
ignoriert wurde. Einigemal sind statt Barbaren
Amazonen eingefiihrt, ein fabclhafter Partner
fttr das fabelhafte Untier. Noch spater komitien
Darstellungen auf, die Barbaren in friedlichem
Verkehr mit den G. : anf ihnen reitend oder sie

Schalen traukend (eine haufige dekorative

trrvps iya&

aus
^

_ _

Komposition) zeigen. Das TJberwiegende aber
1st der Kampf, und da man sowohl die skythen-
artigen Arimaspen als die indischen Goldsucher
reitend dachte, so ergaben sich. naturlich die

mannigfachsten Kompositionen von G., die be-
rittene Jager oder die Eosse abgestiegener, zu
Hilfe eilender Jager oder endlich, ohne Anwesen-
heit von Menschen, nur Pferde, die Heifer ihrer
Feinde und darum seibst ihre besonderen Feinde
(vgl. S. 1923) anfallen und zerfleischen. Indessen
sind auch Barbaren zu Fufi im Kampf mit den
Ungetiimen nicht selten. In dekorativer Ab-
kiirzung derartiger Szenen stellte man zuweilen
Ktfpfe von Barbaren oder Amazonen, G. und
Pferden zusammen. Als Gottertiere treten sie

wiedei auf, wenn sie auf spaten Bildwerken mit
Giganten kampfen. Da diese Darstellungen in

dem langst entwickelten und verbreiteten G.-
Mythus eine vollwertige Unterlage haben, so liegt

kein Grund vor, an Beziehungen derselben zu
den inhaltlich gleichen assyrischen und persischen
Kompositionen (vgl. S. 1914, 1917) zu denken.

AuBer den Pferden, mit denen, wie eben ge-
zeigt, eine besondere Feindschaft besteht, werden
die G. , einmal aus ihrer archaischen Ruhe er-

weckt und zu wutenden, blutdttrstigen Raubtieren
geworden, auch alien andern Tieren furchtbar
und sind oft in fast ausnahmslos siegreichem
Kampf mit Lewen, Panthem, Stieren, Eberu,
SteinbGcken und Widdern geschildert. Besonders
haufig sind G. , Hirsche, Rebe oder Antilopen
zerfleischend , dargestellt. Die schb'nsten und
beriihmtesten Kompositionen dieser Art sind die
der Silbervase von Nikopol, von Stephani pi.

1. 2. 3 abgebildet, p. llff. beschrieben, die eine

bei Furtwangler 1771 verkleinert wiederholt.
Einigemal wird der Hirsch von einem auf dem
G. reitenden Barbaren erlegt, Niemals bekampfen
G. sich gegenseitig.

3. Entwicklung des Typus. a) Der ar-
chaische Typus zeigt den G. ruhig schreitend,
sitzend oder liegend, doch stets in wachsamer
Anspannung des schlanken, oft ubermageren
Katzenleibes. Der Ausdruck der Wachsamkeit
wild oft durch eine gleichsam prasentierend straff

erhobene Vorderpfote erhcht. Der stark ge-
krumrate, bisweilen ungebrochen die Schadellinie
fortfuhrende Schnabel ist fast immer drohend
weit geoffnet. Der Adlerkopf zeigt stets lange,
spitze, steil aufragende Ohren, fast stets eine
vom Obransatz am Hals herunterhangende Locke,
haufig eine ruckwarts vom Kopf ausgehende, frei
abstehende Verzierang, die zuweilen in stilisierte

"**"»- oder Blfitenfonnen endigt und den Feder-
Hi ffewisser Vogelarten nacbgebildet sein

ADe dfcie Eigentumlichkeiten hat der

archaisch-griechische G. mit agyptischen, myke-
nischen, assyrischen, chetitischen, phOnizischen,.
kypriscben Typen gemeinsam. Ein in seiner
Entwickelung , wenn auch nicht in der Erfin-
dung, dem griechischen G. spezifisch eigenes-
Merkmal ist hingegen der Knopf, der sich wie
eine Art Horn liber den Augen erhebt und sich
in den besten archaischen Denkmalern zu einem
,schonen hohen, wie gedrechselten Aufsatze'-

10 (Fur tw angler 1759) entwickelt, der sich in
sehr gliicklicher Weise der gedrungenen, scharfen
Stilisierung des LOwenadlers einfugt. Einen An-
satz zu diesem seltsamen Gebilde weist Furt-
w angler 1758 in assyrischen Typen nach und
vermutet, daB es hervorgegangen sei ,aus einer
tibertriebenen Bildung der Anschwellung ttber
dem Auge, die, ins Phantastische gesteigert, die
grausige Wirkung des Ungetiims erhohen muBte'.
Deutlich entspricht dieser Aufsatz dem Horn des

20 Schlangen-G. und des Lowen-G., Bezuglich der
Kuppel, die fast regelrnaffig auf dem Schaft dieses
Homes sitzt und oben wieder eine kleine Spitze-
triigt, wurde mir die, wie mir scheint, recht be-
achtenswerte Vermutung geaufiert, man konne diese-

als eine Giftdriise gedacht haben, wie deren viele-

Tiere, wenn auch nicht an dieser Korperstelle, be-
sitzen. Rein griechisch, auch in der Erfindung, ist

sodann die zu schtfner Wirkung fuhrende Auf-
biegung der Fliigel, eine Anderung des t)ber-

30kommenen (und Realen), die wir stufenweise
verfolgen kGnnen; der gleiche ProzeB ist ubrigens;
auch bei ahnlichen Fltigelwesen, Gorgonen

?
Har-

pyien und Sphingen, zu beobachten.
Eine bemerkenswerte Abart des G.-Typus

r
.

die den G.-Kopf und -Hals mit einem einfachen
VogelkOrper mit weit gespreizten Fliigeln ver-
bindet, erscheint vornehmlich auf korinthischen
Yasen. Sehr wahrscheinlich klingt Furtwang-
lers Annahme (1762), daB ,zu dieser Bildung

40 die in der archaischen Kunst so sehr verbreitete
Gewohnheit, vom G. nur die Protome darzu-
stellen, Anlafi gegeben habe'; sicher falsch aber
ist seine Vermutung, Aischylos kOnnte mit seinen
ygvTtaj-Toi (Aristoph. Ran. 929) solche Vcigel ge-
meint haben: ,G.-Adler' sagte der geniale Schopfer
der QTj/ua^ mnoxQviiiva und fioeia statt des tib-

lichen^ etwas diirftig klingenden ygvyj.

b) Der klassische Typus, dessen allmah-
liches Hervorgehen aus dem archaischen die

oOMiinzen von Teos und Ahdera am besten ver-
folgen lassen, gibt aufier den spitzen Ohren alle

nicht der Natur entsprechenden Beigaben des
G.-Kopfes auf (also Locke, Federschopf und
Knopf) und fiigte die dauernd kanonisch blei-

bende ,Stachelmahne' (oder,Strahlenkamm') hinzi]^

die den Nacken entlang, oft fiber den Kopf bis

zum Schnabel fortlauft. Offenbar ist sie von
Seewesen, die sie verschiedentlich zeigen, auf
den G. tibertragen. Sie gestattete, den Hal&

60vogelartig langer zu bilden, ohne ein schwach-
liches MiBverhaltnis zu dem starken Lcwenleib zu
verursachen, und erhohte den grausigen Eindmck.
Die stilisierende Aufbiegung der Flugel wurde zn-
gunsten einer naturlichen Bildung aufgegeben.

Der oben erwahnten Abart des archaischen
Typus entspricht ein Hahn mit G.-Kopf auf einem
Goldring aus dem 4. Jhdt. bei Stephani Connote
rendu 1870/71 pi. VI 18.

1929 Gryton uubrata i»ov

c) Der LOwengreif. Keben dem weitaus

berrschenden eigentlichen G.-Typus (Mischung aus

Adler und L6we) hat nur der von Furtwangler
so genannte LOwen-G. (vgi. S. 1909. 1913. 1916)

in Griechenland Eingang und sporadische Ver-

-wendung gefunden. In den alteTen Monumenten

ist diese, wenn er nicht isoliert erscheint, derart,

-daB das Bewufltsein der Heruhernahme dieser

Bildung aus der persischen Kunst deutlich bleibt,

indem der LOwen-G. fast immer im Kampf mit 10

Persern dargestellt wird. Mehrfach wird er de-

korativ verwendet, zuweilen in Korresponsion mit

normalem G. Der Ort, wo er am haufigsten

erscheint, sind Miinzen (kleinasiatische, nament-

lich lykische, seit dem 5. Jhdt., mauretanische

aus dem 1. Jhdt. u. a. m.), Gemmen und Schmuck-

stucke seit dem Beginn des 5. Jhdts. Was die

Bildung anlangt, so ubernahm man im Anfang

<len persischen Typus ohne wesentliche Ande-

rungen, stellte also einen Lowen mit gekrummten 20

Hornern, aufgebogenen Fliigeln, Lowenvorder-

beinen, Adlerhinterbeinen und Adlerschwanz schrei-

tend dar. Durchsichtige kiinstlerische Griinde

veranlaBten zuerst die Ersetzung der Adlerbeine

^.urch LOwenbeine, sodann spater des Adler-

schwanzes durch den des Lowen, so daB etwa

seit Mitte des 5. Jhdts. nur Flugel und Horner

den ,L0wen-G. ( vom Lowen unterscheiden. Immer-

hin ist es (beim Fehlen jeder 0berlieferung und

•eines besonderen fur dieses Gebilde passenden 30

griechischen Namens) wahrscheinlicher, daB man
das Mischwesen yqvxp , als daB man es einfach

einen Lowen nannte.' Nun erscheint es zuweilen

auch sitzend, ebenso nicht selten nur das Vorder-

teil oder der Kopf. Auf Miinzen von Pantika-

paion tragt der Lowen-G. eine Lanze im Maul, auf

den mauretanischen Kflnig Boguds n. von Maure-

tanien umgeben ihn Blitz una geflugelte Sonnen-

scheibe.

Literatur. Ludwig Seeburg Die Sage von40

den G. bei den Alten, 1. Stuck, Diss. GOttingen

{ohne Jahr, 2. Stuck nicht erschienen); ders. in

Ersch u. Grubers Allgem. Encyclop. I. Section,

"90. Teil, 64-ff. (sehr schwach). Stephani Compte

rendu 1864, 50—141 (reichstes Material; einzelnes

in einigen voraufgehenden und folgenden Jahr-

gangen des C. R.). A. Furtwangler Roschers

Lexikon der griech. u. rom. Mythol. I 1742—1777

(grundlegend). F. Durrbach bei Darem berg

-

Saglio Diet, des ant. II 2, 1668-1673. [Ziegler.] 50

Gryton, bootischer Vasenfabrikant des 6. Jhdts.,

bekannt durch die Signatur Fqvzcov ijtoifeos auf

«inem Olflaschchen, das die Gestalt eines mensch-

lichen FuBes mit Sandale hat, jetzt im Museum
zu Boston. Americ. Journ. II Ser. Ill 1899 p. 573.

[C. Robert.]

Guarizila, Bruder des Maurenchefs Antalas.

Seine Festnahme und Hinrichtung durch Salomon

war fur Antalas ein Hauptbeweggrund zum Auf-

stand des J. 544 (Corippus Iohannis II 28. LTI 60

384. IV 366. Procop. bell. Yand. II 21 p. 504).

[Benjamin.]

Guba, Ptolem. V 17; To^a in Arabia Pe-

traea, zwischen Avaa und rvt^agia. Ritter Erd-

kunde 1 100. Robinson Palastina 1 298. Brun-
now-v. Domaszewski Provincia Arabia 1909

HI 250. 256. 268. Thomsen ZDPN XXIX
111. [Beer.]

Gubali (Geogr. Rav. 204, 1) s. Caput Bu-
bal i. ,. [

?
,
atscb

-l

GubazeSj Konig von Lazica bis etwa 554.

G. war der Sohn einer Romerin, wie denn die

Konige seit alters her aus vornehmen konstanti-

nopolitanischen Familien heirateten (Procop. bell.

Goth. IV 9), und hatte die Insignien seiner Herr-

schaft vom Kaiser empfangen, ja ihm stand, da

er in der Liste der Silentiarii eingetragen war,

ein jahrliches Geldgeschenk zu (Procop. bell. Pers. II

15. 29). Trotzdem trat er im J. 541 mit seinem

Volke zu den Persern iiber, wozu hauptsachlich

beitrug, dafi die RSmer seit der Erbauung von

Petra den ganzen Handel des lazischen Hinter-

landes monopolisiert und dadurch schwer bela-

stet hatten (bell. Pers. II 15). Lange freilich

Melt das Verhaltnis zu Persien nicht vor, schon

deshalb, weil die christlichen Lazen stets nach

Westen gravitierten. 549 erbat und erbielt G.

Verzeihung von Iustiniau und bewahrte sich wah-

rend des ganzen folgenden Krieges mit den Per-

sern, der eben um Lazica gefuhrt wurde, als treuer

VerMndeter der Romer und als tapferer Soldat,

Procop. bell. Pers. II 29. 30; bell. Goth. IV 8

—16). Als er sich aber schlieBlich in Konstan-

tinopel uber die Nachlassigkeit der rOmischen

Offiziere, die an alien Mifierfolgen die Schuld

triigen, beklagte, wurde dies sein Untergang. Der

kaiserliche Finanzagent beim Heere Rusticus lieli

den G. bei Iustinian persischer Neigungen halber

verklagen und erreichte wirklich soviel, daB der

Befehl gegeben wurde, G, solle zu seiner Recht-

fertigung nach Konstantinopel kommen und, wenn

er sich weigere, vogelfrei sein. Dies genugte dem

Rusticus und seinem Freunde, dem Magister mi-

litum Martinus. Bei der ersten besten Gelegen-

heit wurde G. von Rusticus und einem Dory-

phoros desselben, als er sich weigerte, am so-

fortigen Angriff auf das persische Fort Onogu-

ris teilzunehmen , erschlagen (Agath. in 2—4).

Bury A History of the later Roman empire I

427—455. [Benjamin.]

Gubba s. Guba.
Gubernator s. Kybernetes.
Gabernatrlces, als Beiname der keltischen

Matres von Hiibner OIL VII 238 angenommen;

schwerlich mit Recht, vgl. Bonn. Jahrb: LXXXIII

157 nr. 348. phm.]

Gnbrata, Ortschaft im nOrdlichsten Teile Ba-

byloniens, Station der von Hatra nach Ktesiphon

fdhrenden StraBe, Tab. Peut., segm. XI 20 (schreibt

Gibrata) und Geogr. Rav. 67, 6 P. Bei ihr

setzte die StraBe iiber den Tigris und zog dann

an dessen Ostlichem Ufer entlang in 20 Millien

(= 29,5 km) nach Pelloriarcba (Peliorarca) und

in weiteren 47 Millien (= 69,5 km) nach Cham
(Charcha). Letzteres ist offenbar mit dem Karkh.

auch Karkh Fairuz der mittelalterlichen arabi-

schen Sehriftsteller identisch; s. auch den Art

Carcha o. Suppl. Bd. I S. 275; Pelloriarcba mu6
dann, der Distanzangabe zufolge, etwa dem heu-

tigen TeU el-Khudamlje (ca. 34° 50' n. Br.) ent-

sprechen. DeT Tigrisubergang tmd die LokaUtat

von G. ist demnach dicht unterbalb der Strom-

enge el-Fatha und etwas obeihalb des 35° n. Br.

zu suchen, wo jetzt die modernen Ansiedlungen

es-SaffSrlje und Suremlje liegen. Da sich dort

der Tigris in viele flache Arme spaltet, so eignet



sich diese Stelle gut zu emem tfbergange ver-
mittels Fahren, ja bei niedrigem Wasserstande
als wirkliche Fiirt ohne jedes Hilfsmittel. Vgl.
zn dieser Lokalisierung Her zfeld in Memnon f
(1907) 235f. Der Name G. zeigt deutlich ara-
maisches Geprage. [Street]

Gudila, einer der Maiores domus unter Theo-
derich d. Gr. Als Vertreter des Kcnigs nahm
er an der rOmischen Synode von 501 teil fCas-

umussa 1982

siod. mm. 429)7 UnZ r523/526 tri re, 10Xtei K MHl e JStSt -Here Lite-

was den Funktionen seines Amtes Awim™ *n.' rwT nS^i1" 6^!^1115
.

6 '- ** Kretachmer
,,.' ". uflo/uio inner,

was den Funktionen seines Amtes durchaus an-
gemessen ist, in militarischer Stellung auf fCas-

??v ^ Y
t?
9

'
V^L Momm sen Neues Archiv

^tt t tL Ihn nennt die Ravemiater Inschrift
CIL X268. ^ [Benjamin.]

Gndiono, Geogr. Eav. 101, 15. s. Adienus.
(xuenfan, Chef des maurischen Stammes der

* rexes in der Byzacena urns J. 500 (Part sch
Einl zu Corippus 6). Er hat anscheinend unter

ein Penplus des inneren Meeres, Bemerkungen
Jber die Grenzen der Erdteile und iiber <W
Ozean, Seine Weltkarte (vgl. Philip pi Zur Re-

T?
1

™]? ^Jt 1^6
-

des ^PPa
-
Marburg 1880r

12 48 Taf. I 5), seme Karte von Italien, dasand des rfimischen Kosmographen Castorius alles
entnommen aus dem Brtisseler Cod. 6, findet man
mit den Angaben liber die den genannten Codex
und die beiden Karten betreffende weitere Lite-

r^i^rsE^=-^-^^^lfSr
fl?

er
-,^riihmte Antalas (Corippus Iohannis

HI 66. 107). [Benjamin.]
Gngerni s. Cugerni.
Gnido. Wegen der engen Yerwandtschaft

seiner geographischen Abschnitte mit dem Geogr
Eavennas (a. d.) wird ein sonst unbekannter Ita-
liener des Mittelalters, Guido, unter den alten Geo-
graphen genannt. Nach einer eigenen Angabe
die in zwei Hss. erhalten ist (Ravennatis Ano-

TV,. p-jr"""** .
<""• xl. ULreuscnmer

Die Entdeckung Amenkas in ihrer Bedeutung-
fur die Gesch des Weltbildes, Berlin 1892, 109,
4 Atlas Taf. Ill Nr. 7. merger!

t
^ehae. Eine ™ Teta bei JuKch gefundene-

Inschrift ist Guinehfijs geweiht, zweifellos ein
Beiname der rheinischen Matronen. Brambach™- ^3; Bonn. Jahrb. LXXXIII 151 nr 310;

j rT , .
8

* Em zwir|gender Grund, sie mit
dem tuchmehae (s. d.) zu identifizieren, lieet nicht

[Ihm.]

et Parthey BeroL 1860, 45 If. praef. Xf. Die
altesten Weltkarten von K. Miller Heft III Sfcutte
1895, 54. Heft VI 1898, 23), schrieb er im J 1119
sechs Bacher iiber geographische und historische
Gegenstande, die nach Pinder und Parthey
praef. X und K. Miller IE 54 in sechs Hss. er-
halten smd. Wahrend man ihn friiher fur den
eigenthchen Eavennaten hielt (s. die Mitteilungen
von Th. Oehler im Eh. Mus. f. Philol N F I

Gniones. PUn. n. hrxXXVn 35 "Iredidti
. . . Pytheas Guwmbus, Germaniae genti, adcoli
aestttarium oeeani Metmnidis nomine spatio
stadiorvm sex milium. Die beste Hs. bietet
Guionibus Vulgata ist Gutonibus. Vielleicht
hegt der Name der Inguaeones zu Grunde, wie
A. Eiese (Das rhein. Germ. 476. 494) vermutet
hat (vgl. Detlefsen Henn. XXXII 1897, 192).
Zeuss DieDeutschen 1341 Mtillenhoff Deutschenatt^aS^-SS^v^ssaa

1842, 314), bringen die'neueren bS^t i mpT'^I Quir(ina) Ametkystm, Baharicus
weise dardl dafi'o..£^K,£^ tt? Ĵ,?T^' omnibus konoribusweise dafar, dafi G.

t ein blofier Kompilator und
Plagiator (K. Miller VI 23), seine Beschrei-
bungen oft wortlich und meistens ohne die Quellen
zu nennen aus Solinus, Isidor. HispaL, dem Iti-
nerar. Antonini, Paulus Diaconus und die geo-
graphischen Partien insbesondere, mitsamt dem
Hmweisn auf die Heimatstadt Eavenna, aus dem
Eavennaten abgeschrieben hat, nach Momm sen
(Uber die Unteritalien betreffenden Abschnitte

germ Sfcamme § 122 Anm. (halt an Gutorm fest,
vgl. §51). S. auch den Art. Abalus. [Ihm.]

Guium, Stadt auf der Baliaris maior. Unter
den oppida eivium Latinorum der Insel nannte-

?t5 n«
St
^.

des ASriPPa Oinium et Tueim (Plin.
Ill 77, Cimum eine Anzahl HssM beides wohl= Guium). Nun wird auf einer der groBen Ehren-
inschnften aus Tarraco ein On. Gavins On, Gavi
beveri ffilius) Quirftna) Ametkystus, Baharicus

der raTennatiSchen Kosmographie BeriSte dwSO^rift™ ^1 f™ j
B?*ertamlieher Grab-„„vu

. *-,VUiMVg.LB^UJCt JJCJlULlbC tier
Kgl. Sachs Ges. d. Wiss. hist. phil. Klasse 1851,
801. Vgl. K. Kretschmer Die phys. Erdkunde
im chnstl. Mittelalter. Geogr. Abhandl. herausg.
v A. Penck, Wien 1889, 24) aus einer lateinl
scnen Lbersetzung der erweiterten griechischen
Vorlage des Werkes. Gegen diese Annahme einer
griechischen Urschrift bei Mommsen und Beck
(Annuaire de la bibl. Eoyale de Belg. 1851, 164}
erklarte sich Mtllenhoff {0ber die Weltkarte

%n rebus pubhets suts functus und Flamen der
diesseitigen Provinz genannt (CIL II 4218) Der
Name Cinfium] ist nur durch Falschung in eine™ch"ft

.

aus Sineu gebracht worden (CIL II
d703). Guium (oder Gdus), mit dem Ethnikon
Gumntanus, wie Magontanus Iamontanus auf den-
selben Inseln, ist wahrscheinlich an der Bai von
Campos im Suden von Mallorca zu suchen, wo
bei Santagny eine Eeihe altertUmlicher Grab-

tail ft/lTTT« M y\-wt «-..-,„.-] __ • 1 / >^*Tt 'vw .-» —

„„j Ku TT y „\ v^«<=i uic TveiLKarte sicner;

6 Anm.), doch brachte v. Gutschmid (Rh. Mus.
Phl

t
I 85!' 438J &egen ihn fur die Momm-

senscne Auffassnng hinreichende Belege bei. Was
*j. der Hauptsache nach aus dieser Vorlaee ex-
ze^ierte ist TOn Pinder and Parth^J der

fflft&^Sr^V°n 447 an bei*eftgt
J
unterdem Titel Gtudonis Geographica, eine Beschrei-

bw»g Ton Itahen, Sizilien, Sardinien und Korsika,

6bJ9, zu denen neuerdmgs weitere hinzukamen)
Das Latium vetus entspricht der phonizischen
Oder karthagischen Grtindung: die Bai von Cam-
pos bildet die erste naturliche Station auf der Fahrt
desMago vonEbusos nach denBalearen (Hubner
Eom. Herrschaft in Westeuropa 229). Der Name
konnte phonizischen Ursprungs sein (von gewT
Rucken, nach E. Sachau); doch Meibt das un-
sicher; er kann auch iberisch sein, wie der von

[Hfibner.]

^«if
U
1

lu^' nach Ptolem
-
IV 2

>
n P p. 600, 2

AlflUerl KustenfluB Mauretaniens , zwischen dem
i??f??t

.

des AmPsagas nnd der Stadt Igilgili
(Djidjelh) ins Mittelmeer mundend. Vgl. Cat
Maurritanie C6sarienne 28. [Dessau.]

GnlusBft (Folooow), zweiter Sohn des Xumi-
ders Massinissa, war vor Ausbruch des dritten
Punischen Kneges

t 150 v. Chr., als Gesandter

lyas uumatJiene itumnii iy»*

seines Vaters in Kaithago (Appian. Pun. 70) und
wirkte dann in dem darauffolgenden Eriege gegen
Karthago mit (Appian. a. O. 73). Als Massinissa

starb (149/8 v. Chr.), folgte eT ihm mit seinen

Briidem Micipsa und Mastanabal nach. Da er

kriegerisch war, ward ihm das Heerwesen uber-

geben (Appian. a. O. 106). Er fiihrte dann bei

der Belagerung Karthagos das numidische Kon-

tingent, das den EGmern zur Hilfe kam, und wird

hier mehrfach erwahnt (Appian. a. O. 108f. 126),

zuletzt aus Anlafl einer Unterredung, die er mit

dem karthagischen Feldherrn Hasdrubal hatte.

Dieser versuchte durch G.s Vermittlung billige

Bedingungen zu erhalten (Polyb. XXXVHI 7.

Diodor. XXXII 22). Polybios ist mit ihm in per-

sonliche Beriihrung gekommen (Polyb. XXXIV 16

bei Plin. n. h. VIII 31). Er starb vor seinem

alteren Bruder Micipsa (vor 118 v, Chr.) (Sallust.

lug. 5, 6). Sein Sohn war Massiva (Sallust. a. O.

35). [Niese.]

Gumatheiie, Landschaft im nordwestlichen

Mesopotamien, deren Kamen nur Ammian. Marc.

XVIII 9 , ein iiber genaue Ortskenntnis verfii-

gender Berichterstatter, iiberliefert. Ammian ver-

legt in diese nach ihm sehr fruchtbare Gegend

das durch seine Thermen bekannte Abarne, das heu-

tige _Tschermlk, einen Flecken zwischen Euphrat

und Amid-Dijarbekr, nOrdlich von Silwerek; vgl.

dazu oben Suppl. Heft I S. 1, ferner Gelzer
Georg. Cyprius 160—161 mid vHiibschmann
Indogerm. Forsch. XVI 464 (s. Jermuk). Durch
diesen Fixpunkt sind wir im stande, die Lage

von G. annahernd zu bestimmen; es kann sich

nur urn einen Landstrich westlich vom Euphrat,

Sstlich der Linie Dijarbekr-K.araga-Dagh und etwa

nOrdlich von Siiwerek handeln, mithin urn den

siidlichen Teil der Landschaft Sophene. So auch

in Kieperts Atlas antiquus (pi. Asia citerior) ein-

getragen. Mit dem Namen G. ist vielleicht arab.

al-Guma (syr. Gumtha, sonst ein Wort fur ,Grube f

,

also etwa ,Einbuchtung' ?) zu identifizieren, das

die arabischen Autoren des Mittelalters als Be-

zeichnung einer Gegend Cstlich von Haleb (Teil

des 'Afrlntales) und zweier Distrikte im Libanon

(Gumat Basarrja und G.
r
Akk5r) kennen. (*uma

(Gumtha) diirfte einen alten Gaunamen mit ur-

.spriinglicher Appellativbedeutung darstellen. Vgl.

lur die syrischen Guma's G. le Strange Pale-

stine under the Moslems (Lond. 1890) 60. 352.

466 und beachte auch Sachau S.-Ber. Akad. Berl,

1892, 328, sowie M. Hartmann Das Liwa Haleb

(Berl. 1894) 97. [Street.]

Gnmmi (agypt. Icemai, kema, davon gebildet

griech. to «oVi«'> lat. eummi, spater gummi
[Schrader Reallex.314], vulgarlat.^Mw»ia-a?»f.,

ital. gomma [sizil. gumma], prov. goma, franz.

gomme, cat. gwna, span, goma, ptg. gomma
[Korting Lat.-rom. Worterb. 498]). 1) G., ein von

den Alten den Aromaten zugerechneter Klebstoff,

wird zuerst von Herodot (II 86) in seinem Berichte

iiber die agyptische Einbalsamierung der Toten
erwahnt. J)ie Agypter balsamieren ihre Toten

in dreifacher, mehr oder weniger kostbaren Weise
ein. Bei der teuersten Art der Einbalsamierung
wird die von den Eingeweiden befreite Bauch-
hshle mit Palmwein ausgespult, mit geriebenen

reinen Myrrhen, mit Kasia und anderem Raucher-

werk auBcr Weihrauch angefullt und sodann zu-

genaht. Nachdem die Leiche 70 Tage lang in:

Natron aufbewahrt ist, wird sie gewaschen, roit

aus Byssus geschnittenen Tuchstreifen umwickelt
und mit G., dessen sich die Agypter anstatt des

Leims (avji xoUtjg) bedienen, bestrichen. Schliefi-

lich wird der Leichnam in dem hdlzernern Abbild

eines Menschen eingeschlossen und in der GTab-

kammer aufrecht an die Wand gestellt'. G. wurde
im Altertum von der Nilakazie (Acacia nilotica

10 Del. = Acacia vera Willd.) gewonnen. Der Baum
hieB altagypt. Cant, Sont, arab. Charad, auch
Seger fetna und^ Sense-locht (Woe nig Die

Pflanzen im alten Igypten 298). Die griechischen

Bezeichnungen axav&a (Herodot , Theophrast,

Dioscurides, Strabon, Athenaios) und dxama
(Diosc. I 101) erklaren sich aus den Stacheln

(axij) an Asten und Zweigen. Plinius (XXIV
107) nennt den Baum spina AegypUaoa oder

Arabica, den Saft aeaeia. Nach dem Berichte

20 Herodots (II 96) wurden die Frachtfahrzeuge der

Agypter aus dem Holze der axav&a gebaut, deren

Gestalt dem kyrenaischen Lotos sehr ahnlich und
dessen tropfenformig hervorquillende Feuchtigkeit

{baxQvov) G. sei. Aus der axav&a zimmerten sie

zwei Ellen lange Balken, die sie wie die Ziegel-

steine iibereinander legten. . . Der Stamm der

axav&a werde als Mastbaum gebraucht (igt<p de

axav&ivoj ^^e'wrTat). Theophrast (IV 2, 8) gibt

eine Schilderung des Baumes. ,Der Stamm ist

30 hoch, aber nicht gerade gewachsen. Den Stamm
ausgenommen ist alles — Aste, Zweige, Blatter

— dornig an dem Baume. Theophrast unter-

scheidet zwei Arten der axav&a, eine weifie und eine

schwarze. Das Holz der ersteren ist schwach und
der Faulnis leicht ausgesetzt, das der letzteren

dagegen fest und dauerhaft, so dafi es gem zu

Schiffsplanken verwandt wurde. Der in einer

Hulse ruhenden Frucht (?lXo(los) bedienten sich

die Agypter anstatt der Gallapfel zum Gerben
40 des Leders. Die schonen Bliiten dienen als Kranz-

blumen, wegen ihrer Heilkraft wurden sie von

den ATzten bei der Herstellung mannigfacher

Heilmittel gebraucht. Das G. wird durch Ein-

schnitte in die Rinde oder durch freiwilliges Aus-

schwitzen gewonnen'. Ahnlich ist die Darstellung

des Baumes bei Dioscurides (ed. Wellmann I

101). Die in Agypten wachsende axav&a ist ein

baumartiges, strauchiges Dorngewachs von nicht

geradem Wuchse, die Bliite ist weiB, die Frucht

50 ebenso wie die Lupine in Hulsen eingeschlossen.

Aus der Frucht wird Saft ausgepreBt, der, im
Schatten getrocknet, schwarz ist, wenn die Frucht

reif, gelblich, wenn sie noch unreif ist. Dieser

letztere hat den Wohlgeruch der Akazie. Das
beste aus dem Dornstrauche gewonnen e G, ist

wurmfOrmig, glasglanzend, durchsichtig und holz-

frei, demnachst ist noch das weifie G. wertvoll,

wahrend sich das harzige und schmutzige als

unbrauchbar erweist. Plinius (XXIV 107. XIH
60 65) fuhrt auBer der schwarzen und weiBen Art

noch eine grune an; fur die Gewinnung des G.s

kommen aber nach ihm nur die beiden erst-

genannten Arten in Betracht, Beziiglich des

Holzes verdient die schwarze Art den Vorzug.

Ihr Holz ist im Wasser unverandert, daher liefert

sie das beste Schiffsbauholz, das Holz der weiBen
Art fault leicht. Nicht nur Aste und Zweige,

sondern anch die Blatter haben Stacheln. Der



Same befindet sich in Schoten, er wird anstatt
der GaUapfel zur Zubereitung des Leders ge-
braucht. Abgehauen schiefit der Baum nach drei
Jahren wiedier auf. Der Dombaum wachst in
der Nahe des agyptischen Theben, 300 Stadien
vom Nil entfernt, der mit seinem Wasser die
waldige Gegend befruchtet. Das toiii agyptischen
Dornbaum gewonnene G. ist wurmformig, grau-
grttn, rein und ohne Rindenteile. Strabon (IZ c. 809)
erzahlt, dafi unweit Memphis bei der Stadt Acan- 10
thus und dem Tempel des Osiris ein Hain aus
thebamschen Dornakazien, von denen der G. her-
komme, gelegen sei. Ein zweiter aus agyptischen
Dornakazien bestehender, dem Apollo geweihter
Ham befand sich nach Strabon {IZ c. 813) an den

™fenein«s Kanals, der von Abydos nach demml fuhrte. G. wurde von den Arzten des Alter-
tums vielfach zu Arzneizwecken verwandt. Dio-
scundes (B c. 133) schreibt ihm eine stopfende Kraft
zu, den Arzneien beigemischt sollte es die Scharfe 20
mildern. Mit Ei als Salbe angewandt verhinderte
es bei Brandwunden die BLasenbildung. Flinius,
der auch die Harze einer grofieren Zahl von Obst-
und anderen Baumen bezw. Strauchern als G
bezeichnet, das freilich dem G. der Akazie nach-
steht, weiB von alien G.-Sorten besondere Heil-
kraite anzugeben. Das G. aus der Sarkokolle
emem sonst nicht bekannten Baume, wurde nach
ihm aufier von den Arzten auch von den Malern
gebraucht, es soil dem zerriebenen Weihrauch 30
Sihnlich gewesen sein. Die Akazie, von der

\T e
A£furth 24 Arten im NUgeMete namhaft

macht (Woenig 298 Anm.), bildet noch heute
emen Hauptbestandteil des gesamten Baumwachses
Agyptens und der Lander im Quellgebiete des
ms. Freilich hat das aus der Nilakazie miellende
Or. seine eheraalige Bedeutung eingebufit Es
dient nur noch dem Hausgebrauche, wahrend es
auf dem Weltmarkte seine Stellung an G. andeier
Akazienarten abgetreten hat. Dagegen hat das 40
Hoiz der Akazie noch heute seinen Wert behalten,
und auch ihre Fruchthulsen, die nach den Bcrichten
des Theophrast (IV 28), des Plinius (XIII 65)
und des Athenaios (XV 25 p. 477. 478) im Alter-
tum zum Gerben des Leders verwandt wurden,
werden noch heute unter dem Namen karrat auf
alien agyptischen Markten zu demselben Zwecke
ieilgeboten (Woenig 302). [Orth]

2) Name verschiedener afrikanischer Stadte:
1. in der Provincia Proconsul aris, nahe bei Kar- 50
thago, zwischen Manila und Carpis, nach Geogr.
Bav. p. 349 (Gumis) und Guido 519 (Gumina)
Verniutungen fiber die Lage bei Gauckler Bull,
archeolog. du Comity des travaux hist. 1893,

3) In der Provincia Byzacena, wo im J. 484em epzscopus Gummitanits erwiihnt wird (\ot

/\?9
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l
niS Victor Vitensis P- 68- Unsicher;

ob nierher gehoren ein episcopus phbis Gum-
vnPS2?W i

n
.

KarthaS° ™ J. 523 (Mansi60
viii b48J und ein ejmeopus ecclesiae civitaiis
wummasts, aus der Provinz Bvzacena, im J 649(Ma"" XJ28
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[Dessau.]
guinoarins s. Gomoarius.
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aus dem J. 535 an die Kaiserin Theodora bei
Cassiod. var. 5 21. 24. [Benjamin.]

gundericus (rtv&aQis Procop. bell. Vand. I
a 23 32; nach Wrede Uber die Sprache der

I^da ™ 53: Gunthark), Konig der Vandalen
406—428. Leg!timer Sohn des Komgs Godigi-
selus, Halbbruder des Bastards Geiserieus der

?? "l^^^egierung folgte (Procop. bell. Vand.
IS, 23), obgleicb G. Sohne hinterlieB, die in
Africa mit ihrer Mutter durch Geisericus ratotet
wurden (Vict. Vit. H 5, 14). Nachdem sein
Yolk durch dieFranken eine schwere Niederlage
erlitten hatte und sein Vater gestorben war
yeremigte er seine Scharen mit denen des Alanen-
konigs Eespendial (Eenatus Profuturus Frigeridus
bei Greg. Tur. II 9); gemeinsam besiegten sie
die Franken (Oros. Yll 40, 3) und brachen am
il. Dez. 406 uber den Rhein in Gallien ein
(Mommsen Chron. min. I 299, 535. 465, 1230
Zosim. VI 3, 1. Anon, de provid. 33 = Migne
L. 51

, 618. Andere Zeitbestimmung Oros. VII
40, 3). Suebische Horden, vielleioht ein Best
von dem vemichteten Heere des Eadagais, der
urn dieselbe Zeit aus Italien uber die Alpenpasse
gekommen war, schlossen sich den Vandalen und
Alanen an und venviisteten mit ihnen Gallien

K°7' VI 3, 1. Oros. Vn 38, 3. 40, 3. Sozom. IX
12, 3. Greg. Tur. II 2) bis an die Pyrenaen, an
denen sie einstweilen umkehrten (Oros. VII 40

t 3)
urn sich nordwestlich nach dem Eanal zu wenden
Die Furcht, dafi sie nach Britannien iibersetzen
konnten, bewog die dortigen Heere, schnell nach-
einander erst den Marcus, dann den Gratianus
endlich Constantm III. zu Kaisern auszurufen'
Dieser landete 407 in Gallien und brachte den
Barbaren eine so schwere Niederlage bei, daB
sie nur durch die mangelhafte Verfolgmig der
vOlhgon Vernichtung entgingen. Doch gelan^ ^
ihnen, sich wieder zu sammeln und ihre Eaub-
ziige fortzusetzen (Zosim. VI 3). Durch den
Verrat der barbarischen Hilfstruppen, denen der
fechufcz der Pyrenaenpasse anvertraut war (Oros.
VII 40, 9. Sozom. IX 12, 2. 3), konnten sie am
28. September oder 12. Oktober 409 in Spanien
einrucken (Mommsen II 17, 42; vel I 246
465, 1237. Greg. Tur. II 2. August 'ep. 111!
1 = Migne L. 33, 422). Nachdem sie iiber
em Jahr das Land pliindernd durchzogen hatten
(Mommsen II 17, 46. 48. Oros. VII 40 10
41, 2)

.
das auBerdem durch Pest und Hungers-

not furchtbar heimgesucht wurde (Mommsenu 17, 47. 48), teilten sie es 411 durch das Los
unter sich, und den Vandalen des G fiel ge-
meinsam mit den Sueben Gallaecia zu (Momm-
sen II 18, 49. Oros. VII 40, 10). Indem sie den
Raiser Hononus als Oberherrn anerkannten (Oros.
VII 43, 14), begannen sie, sich mit der roma-
mschen BevMkerung zu vertragen und an fried-
lichen Ackerbau zu gewshnen (Oros. VLT 41, 7).
Auch die Siege des Westgotenkflnigs Valia in
bpanien schadeten dem G. nicht. sondern ver-
mehrten nur seine Macht. Denn bis dahin hatten
die Alanen in dem VSlkerbundnis die fuhrende
Stelle behauptet; in jenen Kampfen aber Htten
sie so schwer, daB sie 418 nach dem Falle ihres
pnigs Addai keinen neuen mehr wahlten, son-
dern sich dem G. unterwarfen (Mommsen II
19, 68). Seitdem fuhrten er und seine Nachfolger

iyav (jundenth Gundobadus

den Titel rex Vandalorum et Alanorum (Vict.
Vit. II 13, 39. Ill 2, 3; vgl. Procop. bell. Vand.
I 5, 18. 19. 21. Apoll. Sid. carm. LT 379. Possid.
vit. S. August, 28 = Migne L. 32. 57). So ver-

starkt, bekriegte er 419 den Konig der Sueben,
Hermericus, drangte ihn in die Berge zuruck und
hielt ihn dort eingeschlossen. Doch durch die

romischen Magistrate bewogen, liefi er 420 von
ihm ab und siedelte mit seinen VGlkern nach
Baetica fiber (Mommsen II 20, 71. 74; vgl. 10
Greg. Tur. II 2), wo die silingischen Vandalen,
denen diese Landschaft durch das Los zugefallen
war (Mommsen II 18, 49), durch KOnig Valia
vollig ausgerottet waren (Mommsen II 19, 67).

Im J. 422 brach zwischen G. und den RSmern
Krieg aus. Der Magister Militum Castinus wurde
mit emem groBen Heer und westgotischen Hilfs-
truppen gegen ihn geschickt, wuBte ihn einzu-
schlieBen und beinahe durch Hunger zur ttber-

gabe zu zwingen, wagte aber uberflussiger Weise 20
eine Feldschlacht, wurde durch den Verrat seiner
Hilfstruppen besiegt und muBte nach Tarraco
fliehen (Mommsen II 20, 77; vgl. I 469, 1278.
Salv. de gub. dei VII 11, 45). Im J. 425 wagten
sich die Vandalen audi aufs Meer hinaus und
pliinderten die Balearen. Karthagena und Se-
villa wurden von ihnen ernbert (Mommsen II
21, 86). G. starb wahrscheinlich im J. 428
(s. o. Bd. VII S. 936). P a p e n c o r d t Geschichte der
vandalischen Herrschaft in Africa, Berlin 1837, 30
10. 341. Dahn Die Konige der Germanen I
143. Schmidt Geschichte der Vandalen, Leipzig
1901. [Seeck.]

Guuderith, Gepidenhauptling zur Zeit Theo-
derichs d. G., der im Bihidnis mit einem anderen
Gepidenfiirsten Traserich Sirmium in seine Bot-
mafiigkeit gebracht hatte. Im J. 504 sandte
Theoderich gegen die Gepiden seinen Feldherrn
Pitzia, der ohne Schwertstreieh Sirmium dem
gotischen Eeiche gewann und den geangstigten 40
Einwohnern der Stadt Ruhe verschaffte (Ennod.
Panegyr. Theoderici 12, 61. Chron. Cassiod. =
Mommsen Chron. min. II 160; vgl. Man so
Gesch. d. Ostgoth. Eeiches 61 und Dahn Konige
II 18)- [Benjamin.]

Gundevechas s. Gundiocus.
Gundicharius , Konig der Burgunder in

Gallien, wurde 435 oder 436 von Ae'tms besiegt
und mufite urn Frieden bitten, der ihm gewahrt
wurde. Doch schon im folgenden Jahre fiel er 50
gegen die Hunnen , die ihm 20000 Krieger er-

schlugen und sein Volk fast ausrotteten. Momm-
sen Chron. min. I 475, 1322. 660, 118. II 22,
108. 23, 110. 156, 1226. Apoll. Sid. carm VII
23L [Seeck.]

Gundiocus (so Mommsen Chron. min. I 305;
Gunduieus Hilar, epist. 9, 1 ; Gundevechtis Greg.
Tur. II 28), Ksnig der Burgunder, aus dem
Geschlecbte des Athanaricus (s. o. Bd. II S. 1934),
Vater des Gundobadus, Godigisilus, Chilpericus 60
und Godoniarus (Greg. Tur. a. O.), vielleicht von
einer Tochter des Patricius Flavius Eicimer, da
Gundobadus dessen Nefle genannt wird (Job.
Ant. frg. 209, 2). Er wanderte mit seinem Volke
457 in Gallien ein und lieB .sich von dem West-
gotenkOnig Theodoricus, mit dem er ein Bund-
nis scbloB, dort ein Gebiet zur Besiedelung an-
weisen (Mommsen a. O.). Er war nicht Arianer

1938

und bekleidete 463 in Stidgallien die Stellung
eines rOmischen Magister militum (Hilar, a. O.).

[Seeck.]
Gundobadus {Gundebadus) , KCnig der Bur-

gunder und altester Sohn des Gundiok. Zuerst
begegnet er uns in Italien, wo er wahrend der
Agonie des Westreichs eine bedeutende Eolle
spielte. Bereits an der Ermordung des Anthe-
mius war er beteiligt (Juli 472; Mommsen
Chron. min. I 664. Iohannes Antioch. 209, 1).
War doch eine Schwester Eicimers Gundioks
Gattin und G.s Mutter gewesen. So ist es nicht
wunderbar, daB er von dem neuen Kaiser Oly-
brius zum Patricius erhoben wurde, sei es vor,
sei es — was wahrscheinlicher ist — nach Ei-
cimers Tod. Jedenfalls hat G. diesen als Kaiser-
macher abgelOst, und Glycerius war seine Krea-
tur (Mommsen Chron. min. I 306. II 158, Cas-
siod. Chron. Iohann. Antioch. 209, 2). Seitdem
verschwindet G. aus Italien, vermutlich deshalb,
weil ihn der sonst nicht bezeugte Tod seines
Vaters in die Heimat rief (Binding 83). Ubri-
gens mufi betont werden, dafi die Identitat des
Patricius G. mit dem BurgunderkOnig quellen-
mafiig nicht bezeugfc ist und daB seit altersher
(s. bei J a hn I 543, 4) bis zur Gegenwart (Momm-
sen Index zu Chron. min.) auch daran gezweifelt
ist. Immerhin gewinnt die Sache durch einen
Brief bei Cassiodor (var. I 46) an den Konig G.,
der auf der Voraussetzung beruht, daB dieser
fruher in Italien war, hohe Wahrscheinlichkeit.

Gundiok hatte vier SOhne gehabt, doch da
der eine spurlos verschwindet, so ist es wahr-
scheinlich, daB das Eeich der Burgunder nur in
drei Teile geteilt wurde, die ubrigens trotz Jahns
Widerspruch (I 553), der G.s BrQder nur als Va-
sallen gelten lassen will, mit voller Selbstandig-
keit nebeneinander standen. G.s Machtzentrum
scheint, alles erwogen, Vienne gewesen zu sein
(Binding 73). Was wir aus den nachsten zwanzig
Jahren von G. und seinem Eeich wissen, ist sehr
sporadisch. Ob er z. B. an den Kampfen be-
teiligt war, die sein Bruder Hilperich an der
Seite der Esmer gegen den Westgoten Eurich
fuhrte, bleibt ungewifi. Jedenfalls ist G. wah-
rend Odoakers Eegierung in Ligarien eingefallen
und hat zahlreiche Bewohner als Gefangene fort-

geschleppt (Ennod. LXXX. Vita Epiphanii 138—
139). Im J. 494 wurden dieselben auf Bitten
des heiligen Epiphanius, der als Theoderichs Ge-
sandter zu den Burgundern gegangen war, wieder
herausgegeben. Anderseits miissen auch Gebiets-
erweiterungen gegen die Alemannen hin statt-

gefunden haben, und zwar vermutlich vor 479,
dem Todesjahr des Apollinaris Sidonius, durch
dessen Fursprache der aus der Civitas Lingonum
vor den Burgundern geflohene Bischof Aprunculus
des Sidorius Nachfolger in Arverni wurde (Gregor
v. Tours H 23; doch vgl. Kaufmann Forsch.
z. deutsch. Geschichte X 388).

Weit wichtiger sind die Dinge, die als Vor-
spiel zu dem groBgermaniachen Konflikt von 508
gelten mftssen. Spatestens 494 hatte G. seinen

Sohn Sigismund mit einer Tochter Theoderichs
(Binding 303) verlobt und war so zu deaaen
neubegrundeter Herrschaft in gate Beziehungen
getreten (Ennod. LXXX Vita Epiphan. 163).
Anderseits war auch mit Chlodwig eine verwandt-
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schaftliche Verbindung hergestellt. Chilperich,

G.s Bruder, war vor 493 gestorben (fiber die

Sage von seiner Ermordung durch'G. bei Gregor
t. Tours II 28 vgl. Binding 114), seine von
katholischer Mutter geborene Tocnter Chrote-
childis aber war spatestens 493 Chlodwigs Ge
mahlin geworden. Dennoch richtete sich die Ex-
pansionslust und -kraft des Frankenstaates nach
dem Alemannensieg gleichsam naturgemafi gegen

lich des Sieges ftber den westgotischen Bastard
Gesalich bei Narbonne und der Eroberung der
Stadt im J. 507 oder 508 genannt (Isid. Chrom
min. II 282). Ob er personlich an der Belage-
rung von Aries und ihrer Aufgabe nach der Nie-:
derlage durch Theoderichs Feldherra Ibbas im
J. 510 beteiligt geweseu ist, stebt nicht fest.

Jedenfalls verlor G. nicht nur alle bereits ge-
machten Eroberungen, sondern auch Avignon stand

die Burgunder; die inneren Verhaltnisse aber inlOkunftig unter gotischer Hobeit (Binding 213).
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' ' s~G.s Reich kamen begunstigend hinzu. Was Gode-
gisel bewogen bat, heimlich mit Chlodwig gegen
seinen Bruder in Verbindung zu treten, stent nicht
fest. Die Angabe des Vita S. Sigismundi (S. R.
Merov. II 2) ist schon deshalb unbrauchar, weil
unklar bleibt, ob sie sich auf die Zeit nach Gun-
dioks oder Chilperichs Tod bezieht. DaB aber
Godegisel katholisch gewesen sei und seine Ver-
bindung mit Chlodwig auf der Glaubensgemein

Friedlich sind sodann die Ietzten Jahre G.s
Mngegangen, in Nachgiebigkeit gegen den Ka->
tholizismus und seinen Vertreter Avitus, aber ge-
wiB ohne daB er, wie Gregor v. Tours II 34 er-
zahlt, auch nur heimlich seinen Arianismus auf-
gegeben Mtte. Das Todesjahr 516 nennt Marius
Avent. (Chron. min. II 234).

G. war im ganzen eine friedliche und gerechte
Natur, die dem harten Handwerk der damaligen

schaft beruht babe (Kurth Clovis II 13), ist 20 Politik nicht gewachsen war. So ist es nur billig,,
nichts als Vermutung. Wohl aber ist es Tat-
sache, dafi die zahlreichen Katholiken des Bur-
gunderreichs, voran Bischof Avitus von Vienne,
der auch mit Chlodwig in brieflicher Verbindung
stand (Avitus Mon. Germ. Hist. A. A. VII Ep. 46),
mit ihrer Lage unzufrieden waren und, indem sie

vergeblich auf Men Ubertritt des KCnigs drangten
(Avitus Ep. 21), wohl in einem Feinde die Hoff-

nung auf inneren Zwiespalt erwecken konnten

daB sein Name weniger fortlebt als der eines.

gewaltigen Staatsmannes, sondern als eines wohl-
wollenden und gerechten Gesetzgebers ; fallt doch
unter seine Regierung die Kodifikation des Bur-
gundischen Rechts (Brunner Reehtsgeschichte
I 332-340. 354. 358; Leges Burgundionum, Mon.
Germ. Hist. Leges Sectio I Bd. I 1, herausgeg. v.

de Salis). ;

Literatur: Binding Das Burgundiseh-Roma-
(die vielbenutzte Collatio Episc. Avitus 162 istSOnische Konigreich I 1868. Se"cr<5tan Le pre-
eine Falschung. J. Havet Oeuvres I). Chlod-
wig also warf sich auf G. und schlug ihn, unter

-

stutzt durch Godegisel, im J. 500 bei Dijon aufs

Haupt, so dafi G. nichts ubrig blieb als nach
Avignon, dem stidlichsten Punkt seines Reiches,
zu fliehen. Kaum aber war Chlodwig abgezogen,
indem er nur wenige tausend Mann bei Gode-
gisel zurucklieB, so erhob sich G. wieder, be-
lagerte seinen Bruder in Vienne, wo sich dieser

mier Royaume de Bourgogne 1868. Jahn Ge-
schichte der Burgundionen 1874 L. M. Hart-
mann Das Italienische KSnigreich 1897, 155 usw.

[Benjamin.]

Gundobadns, Bruder des Gisclahadus (s. d.)t
mit dem er im J. 523 das gleiche Schicksal er-

litt. [Benjamin.]
Guuens (rovvsvg). 1) Eponymer Heros der

thessalischen Gonnoi, in der alten Ilias und Odyssee
derweile hauslicb eingerichtet hatte, eroberte die 40fehlend, nach v. Wilamowitz (Herm. XXX 186f.
a*a .H nnd *«*H- __!-«« Tt*,,Aa» ert^^ A aa*„„ ,™ jg^ besungen in einer verloren gegangenen Schil-

derung seines Nostos, die ihn nebst Prothoos am
euboischen Kaphereusvorgebirge scheitern liefi;

so das ps.-aristotelische Grabepigramm aus dem
Peplos (28, 32) in der Anth. App. IX 37, I 115
Jakobs. Apollod. Epit. IV 15 a R.W. Der Ver-
fasser des Homerischen Schiffskatalogs ubernahm
(II 748) ihn als Fiihrer von 22 Schiffen aus Ky-'
phos, voll von Enienen und Perrhaibern urn Do-

Stadt und totete seinen Bruder sowie dessen ver-

raterische Anhanger, wahrend die Franken dem
Westgotenktfnig Alarich nach Tolosa zugesandt
wurden (Chron. min. II 234; was Gregor von
Tours II 32. 33 zu diesem Bericht des Marius
Aventicus hinzugibt, unterliegt schon mannig-
faltigen Bedenken. Procop. bell. Goth. I 12 ist

chronologisch verwirrt und unklar). Seitdem war
G. Alleinherrscher der Burgunder, und wie dies

schon seiner Stelhing zu gute kam, so suchte er 50 dona, Titaresios und Peneiosflufi (= Tzetz. Lyk.
sich weiter zu befestigen durch Annaherung an
die Katholiken seines Reiches (Avitus Ep. 5.

Gregor v. Tours II 33) und an Chlodwig selbst.

In die nachsten Jahre diirfte die Zusammenkunft
der beiden Monarchen zu Auserre gehflren, welche
die Vita Eptadii 8 berichtet (S. Rer. Meroving.
m, vgl. Kurth II 247—249).

Die logische Konsequenz von alldein war, dafi

beim Ansbruch des westgotischen Krieges von
507 G. zur lebhaften Freude seiner katholischen 60
Untertanen (Avitus Ep. 45) auf der Seite Chlod-
wigs stand. Zwar hatte Theoderich noch un-
mittelbar vor Ausbruch des Krieges, wie die
anderen germanischen Fursten, so auch G. durch
eine Gesandtschaft gewarnt (Cass. var. Ill 2), aber
anscheinend igt dieselbe infolge der groBen Ent-
fenmng flberhaupt zu spftt angekommen. Im
Kriege selbst wird G. auedrucklich nur gelegent-

897). 12 orolot vaiov der Ainianen gibt ihnen der
Katalog in Euripides Iph. 278 ; 22 Perrhaiberschiffe
Diktys 1 1 7. Nach Steph. Byz. s. Fowoi war G. dxo-
yovog Kixpov und gab der thessalischen Stadt Gon-
noi (— Gonnos, Gonnussa) den Namen; nach dem-'
selben s. Ahog nannten ihn einige Bruder des
Ainos. Fiir erstere Angabe beruft sich Steph.
Byz, falschlich auf Homer; die zweite auch bei
Eustath. Horn. II. II 478 p. 335, 18ff.

2) Nach Lykopbrons Kassandra 877ff. wird er
als Fuhrer der Kyphaier (906) mit seinen thessa-
lischen Gefahrten aus dem Scbiffskatalog, Eury-.
pylos und Prothoos, nach Teucheira bei Arsinog
in der Kyrenaika nnweit Ausigda am Kinnyps-
(-yphos)-fluB verschlagen und zerscbellt daselbst;
grablos wird er betrauert. Zur Cbertragung der
thessalischen Sage nach Libyen mag die Wieder-
kehr des perrhaibischen FluBnamens Letbaios bei
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Hesperien (Strab. XIV p. 647) den Anstofl ge-

geben baben (v. Wilamowitz a. O. 196, 1), der
diesen Wassertod des G. aber lieber fiir eine

Fliichtigkeit des Lykophron halten mochte, wegen
der Scholien (s. Nr. 3).

3) Apollod. bibl. frg. 15 a R. Wag. aus Tzetz.

Lyk. 902 _= Heyne p. 386 laBt G. vielmehr ge-

rettet werden und in Libyen Kinyps griinden.

Nach Tzetz, Lyk. 902 lebte er mit anderen ver-

vor der Schlacbt freilich glaubte sich G. ent-
deckt, lieB die Maske fallen und erhob offen das
Banner der Empflmng. Gegenuber dem energie-
losen Areobindus hatte er vollen Erfolg, und e&
war selbst von G.s Standpunkt aus fast iiber-

flussig, daB er den Areobindus, mit dem er sich
durch den wohl auch am Verrat beteiligten Bischof
von Kartbago, Reparatus (Migne Patrol, lat.

69, 116. Chron. min. Mommsen II 2), in Verbin-
schlagenen Genossen aus dem Troischen Krieg 10 dung gesetzt hatte, ermorden liefi. Wohin G.s-

lange Zeit weiter. Apollod. bibl. Epitome III 14
R. W. wiederholt Horn. II. II 748 mit dem Zusatz,

G. sei ein Sohn des 'Qhvxov. Dem entspricht

der mit zwfilf Schiffen ,aus Argos' kommende G.
Sohn des Ocitus und der Aurophite (-yvTr}) bei

Hyg. fab. 97; fab. 81 nennt ihn (nach Munckers
Lesung) unter Helenas Freiern.

4) Vater der Laonome aus Pheneos, Schwieger-
vater des Alkaios, GroBvater Amphitryons heiBt

Plane gingen, sieht man daraus, daB er daran
dachte, die Witwe des Areobindus zu heiraten
und durch ihre Vermittlung die Bestatigung von
Iustinian als Amtsnachfolger ihres ersten Gatten
zu erlangen. Aber ein Teil der kaiserlichen Trup-
pen war innerlich gegen G., die Maurenchefsmifi-
trauten ihm wie der ungeniigend belohnte An-
talas oder waren ihm geradezu feindlich. An die
Spitze dieser Elemente nun trat Artabanes, ein

er Apollod. bibl. II 4. 5, 2 § 50 in einem Stemma, 20 kaiserlicber Offizier aus dem Hause der Arsa-
das bei Paus. VIII 14, 2 mit dem Aufenthalt des
Herakles bei Laonome und seiner Anlage der dor-

tigen unterirdischen Abzugskanale in Beziehung
gesetzt ist.

5) Araber, Huter des Rechts, Lyk. 128, der
im Auftrag der Semiramis einen Aufruhr der
Babylonier und PhOnizier dampfte, nach Tzetzes z.

d. St. Eustath. Horn. II. n 748 p. 335, 5 hebt her-

vor, dafi dieser G. Nr. 5 von G. Nr. 1 zu scheiden ist.

kiden, der erst zuletzt und nur auBerlich zu G.
tibergetreten war ; ob neben ihm wirklicli der
Praefectus praetorio Athanasius (Corippus Io-

hannis IV 234) entscheidend mitgewirkt hat, bleibt

zweifelhaft. Artabanes also, der von G. an die

Spitze seiner Truppen gestellt war, um gegen
Antalas, der von G. derweile abgefalien war, zu
marschieren, kehrte unter leeren Vorwanden nach
Konstantinopel zuriick, aber nur um einige Tage

Fick Griech. Personennamen2 385. 419 billigt 30 darauf den G. bei einem Gastmahl — am 36.
die oben unter Nr. 1 gegebene Etymologie des Tage seiner Herrschaft — durch seine Dory-
Steph. Byz. aus fovyot unter Ablehnnng einer phoren ermorden zu lassen ; unmittelbar darauf
Erklarung aus yovvos. Nach v. Wilamowitz
(a. O. 196) ist rovrsvg falsch vokalisiert (fur /w-
vevs). [TiimpeL]

Guntarith (Fdv&aQig), aufstandischer romi-
scher Offizier in Afrika unter Iustinian. Er war
urspriinglich Doryphoros des Solomo, der ihm
wegen seiner Tiichtigkeit beim Berberaufstand

wurden G.s nachste Anhanger in der Stadt er-

griffen und getotet (Mai 546, Procop. bell. Vand.
II 25-28. Corippus Iohann. IV 369. 426. VI
70—73. Ch. Diehl I/Afrique Byzantine 351.

[Benjamin.]

Gunthamundus (rowdapovvSog) , KGnig der
Vandalen und zweiter Sohn des Gentu, kam ge-

des J. 539 die Fuhrung der Vorhut anvertraute ; 40 mafi dem vandalischen Hausgesetz nach dem Tode
fteilich wurde G.geschlagen und nur durch das des Hunerich im Dezember 484 zur Regierung.
Eingreifen des Oberfeldherrn gerettet (Procop.

bell. Vand. II 19). Auch an der unglQcklichen
Schlacht bei Cillium nahm er teil im J. 544,
wenn auch der Vorwurf des Corippus, daB er

schon damals durch seine vorzeitige Flucht ver-

raterischer Weise die Niederlage herbeigefuhrt
habe, schwerlich begrtindet ist (Iohannis III 431).

Wie sollte man es sonst erklaren , dafi G. es bald

Wenn auch die Katholikenverfolgungen nicht so-

fort aufhOrten (Vict. vit. I 1. in 64), so traten

doch schon 487 die ersten Milderungen ein, und
im August 494 wurden samtliche orthodoxen Kir-

chen wieder erOffnet sowie die Geistlichen aus
der Verbannung zuriickberufen (Mommsen Chron.
rain. Ill 458—459; falsch Procop. bell. Vand. I
8). Freilich wachte G. darrnn nicht minder uber

darauf zumDui Numidiae gebracht hat? Bald 50 die Unabhangigkeit seines Reiches, und wie jede
darauf freilich, unter dem unfahigen Patricius

Areobindus im J. 546 hielt er die Zeit fur ge-

kommen, ehrgeizigen Planen nachzugehen. Wah-
rend er einerseits die Maureuchefs zum Vorgehen
gegen Karthago anreizte, schlich er sich auf der
anderen Seite in das Vertrauen des Areobindus.
Gluckte der Plan, so sollte sich Areobindus kom-
romittieren und G. als Retter des Landes durch
en Kaiser an dessen Stelle gesetzt werden (bell.I

Vand. II 25); anderseits versprach er dem Antalas, 60 benntzen, vellig fehl, und der KOnig muBte sogar

Hinneigung zu Byzanz behandelt wurde, zeigt

das Schicksal des Dracontius (Manitius Gesch.
d. latein. Poesie 330). Schwere Kampfe gegen
die Mauren sowohl in der Byzacena wie sonst
fallen in diese Regierung, brachten aber den Van-
dalen iiberwiegend Erfolge (Procop. bell. Vand.
I 8. Dracontius Satisfactio 213. CIL VIII 9286).
.Dagegen schlug G.s Versuch, den Krieg Odoakers
und Theoderichs zur Wiedereroberung Siziliens zu

ihm die Byzacena und den halben Schatz des
Areobindus abzutreten, wenn dieser ihn dafnr
als KOnig des fibrigen Afrika anerkenne. Areo-
bindus wurde gewarnt, aber vergeblich. Er liefi

sich durch G. veranlassen, vor den Mauern Kar-
thagos eine Hauptschlacht zu liefern, die dem
G. doch nur dazu dienen sollte, im Kampfgewuhl
sich des Areobindus zu entledigen. Am Morgen

auf den bisher von der Insel erhobenen Tribut

verzichten (Mommsen Chron. min. II 159 zum
J. 491. Ennod. Panegyr. Theodor. 13, 70). G,
starb im J. 496, vielleicht am 3. Sept. (Schmidt
Gesch. der Vandalen 112—115). [Benjamin.]

Gn&ttaarius. 1) Zweiter Sohn des Mero-
wingers Chlodomer, der 524 gegen die Burgunder
gefallen. Er fand mit seinen Oeschwistem bei
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der GroBmutter Chrotechildis Aufaahme, als seine

Mutter Guntheaka Chlodomers Bruder, Chlotar,
heiratete. Im Alter von sieben Jahren wurde er

durch Chlotars und seines Brnders Childebert
List der Giofimutter entrissen und ermordet (529 ?)

(Gregor v. Tours III 6. 18).

2) (Gunthecharius). Altester Sohn des Mero-
wingers Chlotar I. Es beteiligte sich im J. 533
am Kampf gegen die Westgoten, ohne etwas aus-
zurichten. Gestorben ist er vor seinem Vater,
also vor 561 (Gregor v. Tours III 21. IV 3).

[Benjamin.]
Gnnthchramuus , Sohn des Merowingerko-

nigs Chlotachar I. aus seiner Ehe mit Ingunde.
Beim Aufstand seines Bruders Chramm im J. 556
wird er von dem Vater, der gerade gegen die
Sachsen zu Felde lag, gemeinschaftlich mit seinem
Bruder Charibert gegen den Aufriihrer gesandt.
Als aber nach Abbruch einer Schlacht wegen
eingetretenen Unwetters Chramm das Gerttcht aus-
sprengen lafit, der Vater sei gestorben, lassen
sich beide tauschen und kehren aus Sorge wegen
der Erbschaft eilig in die Heimat zurtick. Bei
der Erbteilung nacli Chlotachars Tod im J. 561
erhielt G. Burgund ; seine Regierung fallt auBer-
halb des Kahmens der Encyklopadie {Gregor v.

Tours IV 3. 16). [Benjamin.]
Guntheu_a, Gattin des Merowingers Chlodo-

raer. Sie heiratete nach dessen Tode seinen Bruder
Chlotar (Gregor v. Tours III 6). [Benjamin.]

Guntia, Ort in Eaetien. Itin. Ant. 250 (zwi-
schen Augusta Vindelieitm und Celio monte).
Not. dign. occ. XXXV 9 Guntia; 20 praefectus
militant Ursariensium, Guntiae. Wohl mit Recht
hat man auf diesen Ort die Stelle im Paneg.
Constantio Caes. d. 2 (p. 133, 17) bezogen a
ponte Rheni usque ad Danuvii transitum Gon-
tiensem (Guntiensem Rhenanus). Wahrscheinlich
das heutige Giinzburg. Mommsen CIL III p. 721.
Holder Altkelt. Sprachsch. s. v. Vgl. Con-
tiensis. [Thm.]

Guntiarius , Hauptling ((pvla^os) der Bur-
gunder, veranlaBte 411 gemeinsam mit dem Alanen
Goar den Iovinus, sich in Mainz zum Kaiser aus-
rufen zu lassen. OlympiocL frg. 17 = FHG IV
61; vgl. Greg. Tut. II 9. [Seeck.]

Gimugii (so die Hss. des Plinius n. h.
V 2, 20; die Hss. des Itin. Ant. und des Geogr.
Rav. schwanken zwischen Gunugus, Gunagus,
Canueus usw., bei Ptolemaios Kavovxk; dasEthni-
kon Gunuguian- ausgeschrieben CIL VIII 9243),
Kustenstadt Mauretaniens, 22 Millien westlich von
Iol Caesarea, von Kaiser Augustus zur romischen
Kolonie erhoben, Plin. n. h. V 2, 20. Ptolem.
IV 2, 5. Itin. Ant. p. 15. Geogr. Rav. p. 145, 14.

346, 2 Parthey; nach Inschriftfunden beim Ma-
rabut Sidi Brahira 3 km vom Dorfe Gouraja ge-
legen, s. CIL VIII Suppl. p. 2025; Bischofssitz im
J- 484 (Not. prov. Maur. Caes. n. Ill, in Halms
Victor Vitensis p. 70 Gunagitanus). [Dessau.]

Guraioi, Arrian. anab. IV 25, 7. Indischer
Clan in den Alpen des nOrdlichen Kabulistan,
der zur Zeit Alexanders sein Weidegebiet wesent-
u™ amgleichnamigen Flusse hatte; der Haupt-
ort bieB Gorya. Neben dem grofien Stamm der
Aasakenoi, der vom Suastos bis zum Indus Taler
jno Almen im Besitz hatte, erscheinen die G.
damala nnbedeutend, wahrscheinlich waren sie

jenem ttnterworfen. Spater mussen sie aber an
die Stelle der Aasakenoi getreten sein und die

Vorherrschaft im nordlichen Kabulistan errungen
haben; denu bei Ptolem. VII 1, 42f. fuhrt das
ganze Bergland zwischen Suastos und den Lam-
bagai westlich vom heutigen Alingarflufi den
Namen Goryaia, wahrend die Assakenoi gar nicht
verzeichnet werden. Namentlich gehoren nunmehr
zu G. der mittlere Talkessel des Kabul mit dem

10 Hauptort Nagara oder Dionysopolis (die Strom-
schnellen und die Enge beim heutigen delalabad
mogen die Grenze gegen die Lambagai und die
Parapanisaden gebildet haben) und zumindest der
Unterlauf des grofiten Flusses Kabulistan s nach
dem Kabul, des Choaspes. Die Zugehorigkeit des
letzteren spiegelt sich audi in der irrigen An-
setzung der Hauptstadt der G. am Choaspes wieder
(bei Strab. 697; s. den Art. Gory a). AuBer den
erwahnten Stadten macht Ptolemaios noch drei

20andere namhaft. Wenn unter diesen Drastoka
und Barborana nur irrttimlich durch Ptolemaios
von den beiden gleichnamigen Orten der Para-
panisaden unterschieden worden sind, wie wahr-
scheinlich, so muB sich die Herrschaft der G.
sogar einmal bis in den Talkessel der Stadt Kabul
erstreckt haben. Dasselbe scheint mir auch aus
einer etwas ratselhaften Angabe bei Ptolem. VI
18 hervorzugehen , wonach im Land der Parapa-
nisaden ein FluB entspringt, der ohne Namen-

30 nennung nur bezeichnet wird als 6 ngog xfj JP_o-

Qvaia tc5 Kajvy ovpflaAXoov. Der Konas ist der
nordliche QuellfluB des Kabul, der Pangsir: so
kann der mit ihm sich vereinigende Wasserlauf
nur der FluB von Kabul sein. Es ist deutlich,
daB Ptolemaios zwei zeitlich verschiedene Quellen
beniitzt und vereinigt hat. S. auch den Art.
Gandaritis. [Kiessling.]

Guraios, der letzte grofite NebenfluB des
Kophen, bevor er selbst in den Indus einmundet,

40 Arrian. anab. IV 25, 7. In der Beschreibung
Indiens (IV 11) ncnnt ihn derselbe nach Mega-
sthenes Garroias. Die Sanskritform des Namens
ist Gauri (Lassen Ind. Alt. 112 140, 6), audi
das Mahabharata nennt neben dem G. den Su-
wastu. Kern (zitiert bei Marquart Untersueh.
z. Geschichte von Eran II 244 [Philol. Suppl.-
Bd. X]) vergleicht auch die Guruha oder Ga-
ruha der Brhat-Samhita , worin sich derselbe
Vokalwechsel zu dokumentieren scheint wie in

50 den griechischen Namenformen. Heute heiBt der
G. Pangkora, aber als der HauptfluB gilt der
Swat (griechisch Soastos. s. d.), mit dem sich die

Pangkora vereinigt. Diese richtige Anschauung
vertritt die Ptolemaioskarte (VII 1, 27), da sie

nur den Suastos verzeichnet. Aber andere Teil-

nehmer des Alexanderzuges hatten den G. als den
HauptfluB aufgefaBt, und durch dieses Schwanken
der Quellen ist offenbar Arrian zu dem Irrtum
verfuhrt worden, die beiden Flusse iiberhaupt zu

60 trennen und jedem eine selbstandige Miindung in

den Kophen zuzuerkennen. Als HauptfluB er-

scheint der G. auch im Itin. Ales. {hsl. Potu-
raeus). Arrian hebt hervor, daB sich der tTber-

gang uber den FluB sehr schwierig fiir Alexanders
Heer gestaltete wegen der Tiefe des Tales, der
reiBenden Strflmung und der Anhaufung glatt
gewaschenerFelsblocke im Bett. Diegeograpbiache
Schilderung ist vortrefllich: in dem hoehalpinen

Bergland des ntfrdlichen Kabulistans zwischen dem
HindukuS und Indus hat sich der FluB ein aufier-

ordentlich tiefes, schluchtartiges Tal gegraben,
dessen Wande schroff und fast unersteiglich auf-

Tagen, und in verhaltnismiiBig sehr kurzem Lauf
hat er ein Gefalle von beinahe 2000 m. In dem
Talsystem des G. und auf den benachbarten Almen
weidete der indische Clan der Guraioi seine Herden
(vgl. auch Ganderitis). [Kiessling.]

rovgdvioi, ein Volksstamm, Strab. XI 53110
neben den Medern und den armenischen Sara-

parai genannt. [Weissbach.]

Garas, Bruder des Tigranes, ergibt sich in

Nisibis an Lucullus. Plut. Luc. 32. [Willrich.]

Gnrasinm, Ort in Etrurien unbekannter Lage,
genannt von Diodor. XIV 109 als Schauplatz eines

Kampfes zwischen Rom und Volsinii (387 v. Chr.).

[Weiss.]

Gurhatha s. Gubrata.

Recht bezeichnet, indem er zugleich die richtigd
Verbesserung ra rovQiava gibt. Onomatologisch
vergleicht sich zu G. Guriauna in Medien,

[Kiessling.]

rovgiavva (soWilberg;Nobbe rovQictfiva ;

andere rovQtawa), Stadt in Medien, Ptolem. VI
2, 14. [Weissbach,]

Gurkej griech. aixvog, axva, asxova Hes.,

oixvs zuerst bei Alcaeus, lat. cucumis.
Name undHerkunft. 2htv$ (St. tveku- zu

St. teva- strotzen, Prellwitz Etym. Worterb. 2

1905) bedeutet nach Hehn (Kulturpfl.7 312ff.)

das Strotzende, Zeugungskraftige, Samenreiche,
indem bei der G. , wie bei dem lautlich ver-

wandten avxov (Feige) der Samenreichtum als

besonders augenfallig hervortreten muBte. Eben-
so will Hehn in eucumis G. und eucurbita
Kflrbis den Eindruck strotzenden. Wachstums aus
der Reduplikation erkennen. Die G., zu der

Gurbicuuij von Iustinian erbautes ober- 20 Familie der Cucurbitaceen gehorend, ist von den
moesisches Kastell im Gebiete von Naissus, Procop.
de aedif. 284, 12 Tovq^ixov, Tomaschek Die
alten Thraker II 2, 88. [Patsch.]

Gurgenes (rovgysvyg), KOnig der Iberer zur

Zeit Kaiser Iustins. Wie Prokop (bell. Pers. I

12, 58) erzahlt, schloB er sich den Romern an
und erbat deren Hilfe gegen den Perserkonig
Cabades, weil dieser seinen Abfall vom Christen-
tum verlangte. Da er aber nur ungeniigend unter-

nahe verwandten Arten Kurbis und Melone in

der altesten Zeit sprachlich nicht imraer zu
unterscheiden, da die meisten angefuhrten Kenn-
zeichen, wie Ranken, groBe Fruchte an dunnen,
schwanken Stengeln, Vielgestaltigkeit der Fruchte,
das Verspeisen der Fruchte mit Gewiirzen, schwere
Verdaulichkeit, erfrischender Geschmack sowohl
auf die G., wie auch auf den Kurbis, bezw. die

Wassermelone, passen. Von den bei Plinius er-
stiitzt wurde, so flob er mit seiner Familie und 30 wahnten Cucurbitaceen durften mit einiger Be-
Freundschaft in die benachbarten lazischen Ge-
birge, wo ihm die Perser nichts anhaben konnten.
Spater scheint er nach Konstantinopel gekommen
zu sein ; auf jeden Fall trat sein Sohn Peranius
als Offlzier in kaiserliche Dienste. [Benjamin.]

Gurgites, afrikanischer Ort, Bischofssitz schon
im J. 256, Sententiae episcoporum in Hartels
Cyprian 458 n. 74 {Felix a Gurgitibus). Hierher
gehort auch wohl Primianus (episc.). Gurgai-

stimmtheit ettcwrbita als Flaschenkiirbis, eueumis
als G., pepo als Wassermelone und melopepo als

Melone bezeichnet werden (v. Fischer- Be nzon
Altdeutsche Gartenflora 1894, 94), umso mehr,
als Plinius bei melopepo zum erstenmal SiiBigkeit

und Duft als besonderes Kennzeichen hervorhebt.
Die Cucurbitaceen treten bei ihrem strotzenden

Bildungstrieb in so mannigfachen Abweichungen
auf, daB sich sehr wahrscheinlich Namen fiir ein-

fcwsis.Not. episc. Byz. n. 78 vom J. 484, in Halms 40 zelne Arten im Verlaufe der Zeit geandert und
Victor Vitensis 67. [Dessau.] auf andere ihnen ahnliche Arten ubertragen

Gurgos. athenischer Goldschmidt, nur be- haben. Wahrend Hehn annimmt, daB alle
kannt durch seine Grahschrift auf einem jetzt Cucurbi
wieder verschwundenen Inschriftstein, IG LT 3582.
Kaibel Ep. gr. 46 bezweifelt die Richtigkeit
der Nameuslesung. [C. Robert.]

Gurgnres(J) montes, anscheinend bessere

Uberlieferung Burbures monies, Varro r. r. II

1, 16 (Thesaur. ling. lat. s. v.), idehtifiziert Nissen
v o

Ital. Landesk. I 237 mit dem M. Terminills im 50 garis Ser.) gewesen sein konnten', erne Behaup-

Cucurbitaceen aus Asien und zwar speziell aus
Siidasien, die meisten jedenfalls aus Indien,

stammen, vertritt Engler (bei Hehn^ 318) die

Ansicht, daB die Heimat der echten Kiirbisse in

Amerika zu suchen sei (s. den Art. Kurbis),
wahrend die im Altertum erwahnten Kiirbisse nur
Flaschenkarbisse oder Calebassen (Lagenaria vul-

sabellischen Bergland. [Weiss.]

Gnriane, Stadt in Margiana nach Ptolem. VI
10. Es ist die Festung Ghurian im nordwest-
lichen Afghanistan, am Herirud, westlich von
Herat, wo der FluB aus der Ostwestrichtung nach
Xorden umbiegt. G. lag also in Wahrheit in

Aria, mag aber eine Zeitlang zu Margiana gehort
haben. G. besaB zumindest eine groBe strate-

gische Bedeutung. die es im J. 208 zum Schau

tung, die bereits v. Fischer-Benzon a. O. 89ff.

aufgestellt hatte. Als Heimat der Melone (Cucu-
mis melo L.), zu der Cucumis chate L. als wilde
Stammform gehOre, bezeichnet Engler (bei Hehn
a. O.) das siidliche Asien und das tropische Afrika,

als Ursprungsort der Wassermelone (Citrullus vul-

garis Schrader) dagegen das siidliche Afrika, von
wo aus sie nach Agypten gekommen sei und sich

dann nach Sudeuropa und Asien verbreitet habe
platz eines entscheidenden Kampfes zwischen dem 60 (s. den Art. Melone). tber das Vaterland der
baktrischen KOnig Euthydemos und Antiochos III. ^ 1_JL— T "* y —
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machte. Jener hatte hier seine Streitkrafte kon-
zentriert, urn die Linie des Areiosflusses gegen
den anruckenden Gegner zu verteidigen, Polyb.
X 49, 1, wo die Hss. Tayovgiav haben und alle

Herausgeber TanovQiav verbessern, — eine geo-
graphische Ungeheuerlichkeit, wie v. Gntschmid
(Geschichte von Iran 37, 4) die Konjektur mit

G. vermochten Linne" und Lamarck noch keine

Auskunft zu geben. Willdenows (1805) An-
sicht, die G. stamme aus der Tartarei und Indien,

fand bei den Botanikern keine Annahme. De Can-
doll e sprach im J. 1850 in Hinblick auf das Vor-
kommen eines Sanskritnamens sukasa aus, daB
die Heimat der G. im nordwestlichen Indien zu
snchen sei. Nach A. Engler (bei Hehn" 318)



ist hflchstwahrscheinlich die Heimat der G. Ost-

indien, von wo sie fruhzeitig nach dem Westeii

vorgedrungen sei. Verhaltnism&fiig spat scheint

sie dagegen nach dem Ostlichen Asien gelangt zu

sein.. Erst im 2. Jhdt. n. Chr. soil sie in China
Eingang gefanden haben (Brettschneider
Briefe vom 23. uitd 26. August 1881). DaB die

<r. bereits in den ersten Kulturepochen im alten

Agypten bekannt war, beweisen bildliehe Dar-

derG. zurtickgegangen zu sein. Nach v. Fischer-
Ben z on (92) wird sie in der botanischen Schrift
Physica der hi. Hildegard (1098—1179) und in

dem ,Buche der Natur' des Konrad t. Megenberg
(1309—1374) nicht erwahnt , wahrend Albertus
Magnus im sechsten Buche de speeiebus quarun-
dam plantarum seines Werkes fiber die Pflanzen
cueumer nennt. In den Glossarien, in denen sie nur
selten aufgefuhrt wird, ist die lateinische Bezeich-

stellungen auf alten agyptischen Wandgemalden 10 nung cueumer, die deutsche erdaphil, erthappl,
(Woenig Die Pflanzen im alten Agypten 207).

I>ie angebauten Arten waren Citrullus vulgaris

Schrad., Cucumis melo L. , Cucumis chate L.,

Lagenaria vulgaris L, (Woenig 201. A. Braun
Z. f. Ethnologie 1877 303f. bei Engler-Hehn
319). Das alteste Schriftzeugnis fur Cucur-
bitaceen findet sich im vierten Buch Mosis XI 5.

Die Worte kisckuim und abattikim, welche
Luther mit Kiirbisse und Pfeben iibersetzt hat,

ertappel. Wie im Altertum sind audi im Mittel-

alter G. und Kiirbis gelegentlich verwechselt wor-
den (Kurbiz-Oucurbita vel eueumer, A. H. Hoff-
mann [v. Fallersleben] Althochd. Glossen 1826 bei

R. FischerBenzon 93). Vom 16. Jhdt. ab ist

die Kultur der G. wieder verbreitet. Melchior
S eb i z i u s in seinem Buche fiber den Feldbau (1 579)
halt den Genufi der G. fur gesundheitswidrig. Er
rat, sie lieber den Maultieren, Mauleseln und ge-

gibt Kautzsch (Textbibel 1899) mit G. und Me- 20 meinen Eseln, als Menschen zur Nabrung zu geben.
i ^„j„_ a„.-u tj„t,„ *^ *».. j:„. ^._ Leonhard Fuchs (1542) begreift unter G. auch

Kiirbis und Melonen, doch unterscheidet er sie

von der Coloquinta, der wilden G. Rhagorius
(1669) macht bereits einen Unterschied zwischen
weiBen, griinen und Schlangen-G. Camerarius
1611 bildet letztgenannte G. unter dem Namen
Cucumeres longi ab (Rum pier Illustr. Garten-
bau-Lexikon 1882).

Der Anbau. Der zur Saat bestimmte G.-

lonen wieder. Auch Hehn tritt fiir diese tTber-

setzung ein in Anlehnung an Celsius Hiero-

botanicum I 356. II 247. Mit Beziehung auf
das arab. battieh Wassermelone erkennt Engler
(bei Hehn 7 319) in abattiMm die letztgedachten
Friichte, umso niehr, als die Septuaginta die

Ubersetzung xexoves, nicht [lyXoxiTrovsG (Zucker-

melonen) bat. Was die G. an der biblischen

Stelle anbelangt, so ist nach Hehn an die Sgyp-
tische Cucumis chate L. , eine groBe langliche 30 Samen soil nicht alt sein, weil er zu den am
Frucht, zu denken. Im p rahistorischen Europa
hat sich keine einzige Cucurbitaceenart nach-
weisen lassen (Engler bei Hehn7 319). Weder
in den Pfahlbauten Italiens, noch in denjenigen
Savoyens und der Schweiz haben sich G.-Kerne
gefanden. Der Umstand, daB die baskische
Sprache fur die G. keinen Namen besaB, zeigt,

daB diese Kulturpflanze nicht vor den Ariern
nach Europa gekommen ist. In Griechenland

wenigsten dauerhaften gehOrt (Theophr. h. pi.

VII 5). Urn wohlschmeckende, zarte, weifie

Friichte zu erzielen, sollten die Kerne, bevor sie

ins Land gelegt wurden, zwei Tage lang in

Milch (Pall. Schafmilch) eingeweicht werden
(Theophr. h. pi VIII 3; de caus. pi. Ill 9. Plin.

XIX 5. Pall. IV 9). Zur Erzielung kernfreier

Friichte wurde empfohlen, den Samen drei Tage
lang vor der Aussaat in sabinisches 01 zu legen

und Italien scheint die G. nicht vor dem 5. Jhdt. 40 (Geop. XII 19), oder ihn mit zerriebenem Floh-
v. Chr. Eingang gefunden zu haben. Homer
und Hesiod kennen sie noch nicht. Ersterer er-

wahnt zwar an zwei Stellen (II. II 572 und
XXHI 299) die Stadt Sikyon, doch werden beide
Stellen als spatere Einschiebsel betrachtet (Hehn 7

311). Bei Hesiod heifit diese Stadt noch Mv\-
n<Jivr\ Mohnstadt, den Namen Sikyon G.- (oder

Kiirbis-)Stadt erhielt sie erst spater nach Einfuh-
rung der aus Asien erhaltenen Cucurbitaceen. Das

kraut (yvtitov, eulex, cuiix Plin. XIX 5) ein-

zumachen (Pall. IV 9). Hat man OberfluB an
Wasser, so bedarf nach Columella (XI 3) die G.
nur geringer PBege. Wird der Samen in trockenes
Land gelegt, das man nicht leicht bewassern
kann, so sind im Monat Februar anderthalb FuB
tiefe und drei Fufi breite Griiben zu ziehen,

zwischen denen ein acht FuB breiter Raum
bleiben soil, damit sich die Ranke ausbreiten

altgriech. oixvog ist in das neugr. avxvd uberge- 50 kann (Pall. IV 9). Diese Graben sind zu einem
gangen. Von neugr. dyyovgta (ayovgog = aoogog
unreif), das, wie das persische anJchara, auf eine

altarische Wurzel zuruckgeht, sind abzuleiten das
bOhm. okurha, russ. oguree und poln. ogorek.
Ihnen sind wiederam entlehnt nhd. G. (zuerst am
1500), ndl. agurkje, engl. gherkin (kleine G.),

dan. agurke. Auch die esthnischen Bezeichnnngen
uggurits, ukkurits, urits gehen auf dyyovgiov zu-

riick (De Candolle DerUrsprung der Kulturpfl.,

Drittel ihrer Tiefe mit Stroh auszufullen, auf das
man so lange Dungerde legt, bis der Graben
halb voll ist. Dann sat man an den Quinquatren
(19.—23. Marz) die G.-Kerne darauf und begiefit

sie, bis sie zu keimen beginnen. Demnachst
wirft man in Zwischenraumen weitere Dungerde
hinein, bis der Rand des Grabens erreicht ist.

Bei solcher Behandlung, meint Columella (XI 3),

werden die G.-Pflanzen den Sommer hindurch
deutsch von Goeze 1882 331f. Kluge Deutsch- 60 auch ohne Bewasserung aushalten und Friichte
etym. WOrterbuch* 123). Aus dem lat. cucumis,
vielleicht verwandt mit curvatura wegen der ge-
Jcmminten Form der G. , sind entstanden franz.
coneombre, itaL cocomero und cocomerello, span.
eohombro, engl. cucumber, oberdeutsch Kukumer
und Kumerling. ItaL citriolo, citriuolo von cUru-
Iw, also eigentlich kleine Zitrone (Schrader
^eallei. 484). Im Mittelalter scheint der Anbau

von angenehmerem Geschmack erhalten, als wenn
die Pflanzen bewassert waren. In wasserreichen

Gegenden soil man fruhzeitig saen, doch nicht

vor dem 1. Marz, damit die Verpflanzung nach
der Fruhlingsgleiche erfolgen kann. Weil die

G.-Pfianzen Unkraut dulden, hielt man ihr Be-

hacken und Bejaten nicht far erforderhch. Urn
fruhzeitig G. zu gewinnen, wurden die Pflanzen

, \A Ul B.C

in KOrben {xo<pwoi, cophini) oder irdenen TOpfen

(xegdfua, fietilia) gezogen. Die Anzucht geschah

in folgender Weise. In die mit Dungerde an-

gefiillten KSrbe bezw. Tfipfe wurden die G.-Kerne

gelegt und maBig feucht gehalten. An warmen,

. sonnigen Tagen setzte man die Gefafle vor das

Haus, wo sie vor dem Winde geschiitzt waren,

Bei ungunstiger Witterung und besonders bei

Frost wurden sie wieder in das Haus getragen.

In dieser Weise verfuhr man bis zur Friihlings- 10

gleiche. Dann setzte man die KOrbe in die Erde
.

und erhielt demnachst fruhzeitig Friichte (Col.

XI 3. Geop. Xn 19). Urn grofie und schwere

G.-Kiibel ohne zu viele Beschwerde aus dem
Hause in das Freie und wieder zuriick in den

geschtitzten Raum zu befOrdern, hatte man Rader

unter ihnen angebracht. So haben die Gemiise-

<rartner (olitores) des Kaisers Tiberius, auf dessen

T?afel an keinem Tage G. fehlen durften, ihre

,hangenden Garten' (hortos pensiles) auf Radern 20

in die Sonne geschoben und sie im Winter hinter

GlasAvande {intra specularium munimenta) ge-

stellt (Plin. XIX 5). Noch ein anderes Ver-

fahren, FrQh-G. zu erhalten, fuhrt Columella

(XI 3) an. Ein gewisser Bolus aus Mendes in

Agypten zog auf sonnigem, gutgediingtem Acker
abwechselnd eine Reihe Pfriemen- oder Garten-

kraut (vagdr)!;, ferula) und eine Reihe Brombeer-

stauden, die in Garten aufgezogen waren. Nach
der Fruhlingsnachtgleiche schnitt er von beiden 30

Pflanzen die Stengel wenig unter der Erde ab,

erweiterte die Markrohren der stehengebliebenen

Stengel mit einer Holzspitze und legte darauf

Mist hinein. Die nunmehr eingelegten G.-Kerne

empfingen ihr Wachstum von dem Pfriemenkraut

bezw. der Brombeerstaude und warden nicht allein

durch ihre eigenen Wurzeln ernahrt, sondern audi

durch diejenigen ihrer Mutter. Die auf solche

Weise in die Stauden hineingelegten Kerne sollten

auch bei Kalte G. liefern. Infolge der Beruhrung 40

der G. durch Frauen sollte das Wachstum der

Pflanzen gehemmt werden, Columella warnt daher,

Frauen den Zutritt zu den G.-Pflanzungen zu ge-

statten. Zur Zeit der monatlichen Reinigung soll-

ten die jungen Friichte beim Anblick der betreffen-

den weiblichen Personen verdorren. Die G. nehmen
jede Gestalt an, die man ihnen beim Wachsen
gibt. Sie werden lang und zart, wenn man zwei

Hand breit unter ihrem Standort ein mit Wasser
gefulltes GefaB aufstellt. Schon nach einer Nacht 50

wird man sehen, wie sich die die Feuchtigkeit

liebenden Gewachse nach dem Wasser ausstrecken

(Plin. XIX 5. Pall. IV 8. 9. Geop. XII 19). Urn
langgestreckte Friichte zu erzielen, steckten manche
die Blute mit der Spitze der Ranke in ein Rohr,

dessen Knoten vorher samtlich durchltfchert waren.

Werden die jungen Pflanzchen in tonerne Formen
von Menschen- oder Tiergesichtern gepflanzt und
eingeschlossen, so nehmen die Friichte die betreffen-

den Gestalten an (Pall. IV 9. Geop. XH 19). 60

Werden die G. durch Wasser angezogen, so meiden
sie dagegen angstlich das 61, das ihnen zuwider ist

(Plin. XIX 5). Bei Donner drehen sie sich um,
gleichsam erschrocken (Pall. IV 9. Geop. XII 19).

Was die verscbiedenen Sorten anbelangt, so waren
die italischen sehr klein und grun, die in den
Provinzen gezogenen sehr groB, gelb (cerinus)

und schwarz. Die gr<i6ten G. wuchsen in Moesien,

die bedeutendste Zucht war in Afrika. Die
Griechen unterscMeden drei Arten G.: die lako-

nische, die oxvialtas (stocklange G.) und die

boiotische. Von diesen gedieh die lakonische am
besten, wenn sie fleiBig begossen worde. Die
beiden anderen Arten bedurften der Bewasserung
nicht (Theophr. h. pi. VII 4).

Verwendung. Geschalt wurde die G. nach

Galen mit Senf und Salz frisch gegessen. Apicius

(III 6) empfiehll, sie mit Pfeffer, Polei, Honig
oder Rosinenwein, Fischlake und Eppich, auch
mit Eppichsamen, Fischbriihe und 01 mit Pfeffer

bestreut zu verspeisen. In Fischlake oder Fisch-

lakenwein gelegt, erregt sie kein Magendriicken

oder AufstoBen. Man bewahrt die G. in Salz-

wasser auf und kocht sie mit Quitten. In

Scheiben an Faden aufgeschnurt, wurden sie im
Januar als etwas Besonderes verspeist (Athen.

IX 4). Nach Dioskurides (II 162) ist die G. fiir

Leib und Magen bekommlich, sie Mhlt, verdirbt

nicht, ist gut fiir die Blase und ruft durch ihren

Geruch aus der Ohnmacht zuriick. Ihr Same
treibt maBig den Harn und hilft mit Milch oder

SiiBwein bei Blasengeschwiiren. Ihre Blatter mit
Wein aufgelegt heilen HundsbiB , mit Honig
Epinyktiden {kmwxubsg, Blattern, die nachts her-

vorzubrechen pflegen). Die Wurzeln der wilden

G. heilen Aussatz, der aus ihrem Samen ge-

wonnene Milchsaft wurde zur Herstelliing eines

Abfuhrungsmittels, des iXaztJQtov, verwandt.

Literatur: Magerstedt Der Feld-, Garten- und
Wiesenbau der Romer 1862. Hehn Kulturpfl.

und Haustiere" 1902. v. Fischer-Benzon Alt-

deutsche Gartenflora 1894. De Candolle Der
Ursprung der Kulturpflanzen, deutsch von Goeze
1882. Schrader Reallexikon der indogerman.

Altertumskunde 1901. [Orth.]

Gurra s. Gurza.
Gurthonum, Ortlichkeit in der Civitas Cabi-

lonensium, heut Gourdon (de"p. Sa&ne-et-Loire),

35 km siidwestlich von Chalon-sur-Sa&ne. Das
dort befindliche Kloster erwahnt Greg. Tur. in

glor. confess. 85 apud monasterium GLurthonen-

$im. Longnon Geogr. de la Gaule au Vie siecle

218. Holder Altkelt. Sprachsch. s. v. [Ihm.]

Gurulis, Name zweier westsardinischer Sied-

lungen (Ptolem. Ill 3, 7. Vin 9, 3) ; rovqovkk
xakaia wird mit Padria, rovQovlk via mit Cug-
lieri identifiziert ; vgl. G. Spa no Memoria sopra

l'antica citta di Gurulis vetus oggi Padria, Cag-

liari 1 867. D e 1 a M arm o r a Voyage en Sardaigne

II 366. 403 (beides von mir nicht gesehen). Pai*
Memorie d. accad. d. Lincei scr. Ill vol.Vn (1881)

339. CIL p. X 824. [Weiss.]

Gurza (die Einwohner Gurxemes auf In-

schriften [s. u.], die Stadt anscheinend Gurra in

der Tab. Peut, Topta bei Polyb. I 74), Stadt

in Byzacium, nOrdlich von Hadrumetum, vgl. CIL
VIII p. 17 u. Suppl. p. 1162). Patronatsurkunde

des se?iatus populusque civitatium stipendiario-

rum pago Gurzenses mit dem Proconsul von Afrika

aus dem J. 12 v. Chr. (CIL VHI 68. Dessau
6095); andere der civitas Gurzensis aus dem
J. 65 n. Chr. (CIL VIII 69). AngehOrige der

Stadt auch in mehreren Grabschriften der .Stadt

Kom (CIL VI 36277. 32757). [Dessau.]

Gurzil, wird mit Mastima (Pluto) und Sini-

fere (Mars) als eine Hauptgottheit der Mauren



von Corippus afters genannt (Joh. II 109 405
IV 669. 684. 1139. V 116. Vn 304. 619). Er
scheint als Sohn des Amnion betrachtet worden
zu sein (TV 669 Ammonius), und seine Bilder
waren scheuBlich (IV 1139 korrida signa). Sonst
ist aus dem Dichter nichts zu entnehmen. In-
schriftlich scheint G. nicht bezeugt zu sein, son-
dem nur die dii Mauriei im allgemeinen' (CIL
VIII 2637-2640. 9S27). * [CumonU

Gurzubanthon, Ort an der Ktiste des Schwar-
zen Meeres, zwischen Sinope und dem Halys
Anon, peripl. Pont. Eux. 24, dessen Name sich
in dem kleinen Weiler Gezifet erhalten hat.

1891 VIII 79. Hamilton Eeisen in Kleinasien,
ubers. von Schomburgk I 283. ("Ruge 1

Gustatio (so nur Petron. 21, 6. SI, 8 und

To Vt S! *. ft
toflger gustos (Martial. X 48,

i.6. XL 61, 4. 52, 12; gustum Apic. 4, 5. Porphyr
zu Hor. sat. I 3, 6), auch promulsis nach dem
dabei gemchten mulsum (Cic. ad fam. IX 10 8

2i'TT^
0d5 fri9ida memo, (Pint, qnaest. conviv.

YI1
h?'

3
?' 733F

)'
heiBt das t<» den Haupt-

genchten, der eigentlichen cena (daher ante ce-«om ohnc eigentliche Zahlung als Gang und
°hn

,

e

J*™™'

j

M
,
acrob

- m 13, 12; vgl. Hor. sat.
11 4, 35n\) ant dem gustatorium (Petron. 34 1
Pirn. ep. V 6, 37. Martial. XIV 88) oder pro-
mulsidare (Petron. 31, 9. Ulpian. Dig, XXXIV
I, 19, 10; promulsis Tertull. de pallio 5) auf-
getragene Vorgericht, das aus allerlei die Ver-
dauung befordernden oder den Appetit reizenden

irL-J
1 ^agen durch Aufstofien erleichternden

(Martial. X 48, 10 nictatrix mmtha) Speisen-
bestand, die iibrigens nach Zeit, Mode, Geschmack
und Verhaltmssen des Gastgehers wechselten.
Zum festen Bestande der G. gehorten Eier so
daB ab ovo ad mala sprichwCTtliche Bezeich-
nung fur Anfang und Ende werden konnte (Hor
sat. I 3, 6 mit Porphyrios Erklarung); erwahnt
weTden sie in den Menus bei Varro de r r I

?;
U

r. , ^ ad fam
-
IX 20

' 1- Hor. sat. H 4, 12.
Martial. V 78, 5. X 48, 11. XI 52, 8. Sodann
nehmen einen breiten Raum in der G. allerlei
pikant bereitete kalte Gemiise und Salate einAm haufigsten wird die lactuca genannt (Hor'
sat. II 8, 8. Martial. X 48, 9. XI 52, 5. XIII
14), ferner Kohl (brassica), Lauch (p&rri), Krause-
minze (mentha), Malven, Rauten, Griinkohl, Ruben,
Kohlriiben, Artischocken, Kiirbisse, Melonen Gur-
ken, Spargel, Oliven, Maulbeeren, Sauerampfer
usw. mit allerlei scharfen und pikanten Zutaten:
fur die Belege vgl. Marquardt. Umfassende
\ erzeichnisse fur die G. geeigneter Speisen geben
die Arzte, besonders Cels. II 29. Zu den Ge-
musen und Salaten treten die verschiedensten
borten von Obst und Pilzen und besonders
bchnecken, Muscheln, Seeigel und Austern in
reicher Auswahl, roh oder gekocht, auoh gesal-
zene Fische und pikante Fischsaucen. Bei up-
pigeren Gastmahlern gab es auch warme Gerichte

l£S»?
r
SV°-hei6e W(irste Md gebratene

Hasebmause mit Honig und Mohn bei dem Schlem-mer Tnmalchio (Petron. 31), Geflugel bringt in
bescheidenem MaBe die feme Kuche bei Hof8at

iLt 111 w ^1? ^? vielartig das Pontifikal-

2S. *w Mw5»1»- m 13, 12. In diesem sindanch festere Braten (Reh nnd Wildschweine)

schon in der G. vertreten, wofor wir nur einen
zweiten Beleg, Hor. sat. II 8, 6, haben, wo aber
ottenbar das Auftragen eines Ebers gleich zumBegum das verachtliche Lacheln jedes feineren
Esaers tiber die Protzenhaftigkeit des Parvenus
Nasidienus erregen soil. Beziiglich der Geschichte
der G. hOren wir, da6 die altere Zeit sie noch
nicht kannte und die Mahlzeit nur aus zwei

iniTotTT'
den

A
^w^ «nd tenpocula, bestehen

10 heB (Serv. z. Aen. I 723. 726. VIH 283) Gerade
die Hauptbestandteile der spateren G,, Salate
Gemuse und Austern, wurden friiher zum Nach'
tisch eingenommen (Pint, quaest. conviv. VHI
9,8 p. 733 F. [Verg.] Mor. 74. Hor. lat H 4

p
9; ^t - XI

I
IU)

-
Vgl. Marq«rdt-Manl)2

Privatleben der ROmer^ Leipzig 1886 323fil
Becker-Gell Gallus III, Berlin 1882, 325ffMan o. Bd. Ill S. 1896. TZiefflerl

*

Outae s. Gautae.
L^iegier.J

20 Guthalus. Plinius n. h. IV 100 (Solin. 20 2}
nennt ihn als ersten FluB in' einer von Osten
nach Westen vorwartsschreitenden Aufzahlimg
der ms ^ordmeer flieBenden Strome Germaniens^
als zweiter folgt die Weichsel, dann die Elbe'
In dieser Eeihe fehlt die Oder, die Cluver daruni
rmG. erkennen wollte. Karl Miiller (zu Ptolem
III 5, 1) dachte an den Lnttaflufl, den der Geogr
Rav. 175, 10 neben der Weichsel auffuhrt- er
teilte G. in Lutta (oder Gutta!) und Alus und

30verglich mit dem lctzteren die Alle. den grofien
^ebenfiuB des Pregel. Jedenfalls zwingt die geo-
gi-aphische Anordnung bei Plinius, den G. im
Pregel oder Memel zu suchen. [Kiesslingl

Gutones s. Butones, Guiones

VTTf
utraatus > bei Caes. bell. Gall. VII 3, 1.

,5 ?
8

' L"* Ilicht Ei?enname, sondern ein
keltischer Titel; s. Gutuater (Holder Altkelt.
Sprachsch. I 2045f.). [Munzer.l

.a n tP*» Beiname ei«es unbekannten romischen
40 Geschlechts. Ein Capuaner G. nahm auf seiten

der Demokraten als Feldherr am Sullanischen
Burgerkneg teil (Appian. bell. civ. I 416; seine
zuletzt von Linden De bello civili Sullano
[Diss. Freiburg 1896] 64, 77 angenommene Iden-
titat mit dem ebd. 431 genannten Albinus ist
unrichtig). Ein Ti. Gutta (Praenomen Cic. Cluent.
«a. 12/) gehtirte zu den bestechlichen Richtern
im Prozesse des Oppianicus 680 = 74 (Cic

™S1Uen
o ]h

75 "

J
78

-
98

"
103

-
127

'
vgl. ScboL

50Fers. 2, 19) und wurde spater auch wegen Am-
bitus angeklagt (Cic. Cluent. 98) und 684 = 70
aus dem Senat gestofien (ebd. vgl. 127. 130)
Ein G bewarb sich urn das Consulat mit Milo
fur .02 = 52 (Cic. ad Qu. fr. IH 8, 6), mufi
also vor 700 = 54 Praetor gewesen sein. Der
Zusammenhang dieser drei Manner ist nicht zu
ennitteln [Munzer.]

Guttalos s. Guthalus.
Gutturninm (guturnum Goetz Corp. gloss.

60 lat. LT 36, 35; guturneum ebd. V 24, 15 und
i% 17) ist die Kanne, aus der nach der Mahl-
zeit den Schmausenden das Waschwasser iiber die
Hande gegossen wurde, mit engem Halse fur
das tropfenweise AusgieBen (Fest. epit. 98 13
Mnller = 70, 13 Thewrewk: gutturmum vm ex
quo aqua %n mamts datur ab eo quod propter

wahrscbeinlich auch mit euturnium gemeint in

Fest. epit. 51, 1 Miiller = 35, 32 Thewrewk,
wonach. es auch. zur Opferspende gedient hat
(evturnitmi vas quo in sacrificiis vinum funde-
batur), wenn nicht eine Verwechslung mit dem
verwandten guUus vorliegt (vgl. den umgekehrten
Fall Goetz Corp. gloss, lat. II 202, 31 : trulleum

et gutum et aqniminale z£Qvifit°v >
^satov). Das

G. wurde gewiB aus verschiedenen Stoffen her-

gestellt. Ton ist bczeugt Goetz Corp. gloss, lat. 10 = Aelian. hist. an. V 14*. Antigon. Car. de mirab.

uyaros, uyara, uyarae J.y&4

Form ist unbekannt Den Gedanken Benndorfa
(Vasenbilder III 118) und -Furtwanglers
(Samml. Sabouroff zu Taf. 73), in den halbkuge-
ligen, reliefgeschmuckten, hellenistischen GefaBen,
den sog. megarischen Bechern eben die G.
wiederzuerkennen , hat Robert 50. Winckelm.-
Progr. 3 mit Recht abgelehnt. Vgl. Pottier in

Daremberg-Saglio Diction. II 1674. [Zahn.]

Gyaros, Gyara, Gyarae (^ r-baqog Aristot.

II 36, 35 guturnum: el&og oxevovg oozQaxivov.

Literatur: Marquardt-Mau Privatleben 655.

Daremberg-Saglio Dictionnaire n 1674 (Pot-

tier). [Zahn.]

Guttus {gutus, guitulus bei Plautus, vgl.

Forcellini Lex.), ein Gefafi, das seinen Inhalt

nur langsam, tropfenweise hergab (Varro de 1. 1. V
124: qui vinum dabant ut mtnutatim funderent

a guttis guttum appellarunt. Schol. Iuv. HI

ausc. 25. Arat. = Strab. X 486. Strab. X 485.
Mela II 7, 11. Tac. ann. Ill 68. Arrian. anab. IV 4.

Luc. Tox. 17f. Philostrai Apoll. VII 8. Itin.

Ant. 529, 2. Suid.; Gyara, ae: Plin. IV 69. VIII
104. 222; Gyarae, arum Iuven. I 73. X.170.
Plut. exil. 8. Steph. Byz.), ein kleines (luvenal.

:

breves Gyarae), nur 23 (nach andern 17) qkm
groBes hafenloses {N. KozoofitZP.ijs Neos Xif.ievo-

8dxrt}^ 10) Eiland in der Mitte der nOrdlichen

263; vgl. Guttural um). Es diente zum Aus-20Gruppe der Kykladen (Plin. n. h. IV 69: der
gieBen des Weines, besonders bei der Opferspende
(Horat. sat. I 6, 118. Plin. n. h. XVI 185), des

Speiseoles (Gell. n. a. XVII 8, 5) , des Salbdles

beim Bade und in der Palastra (Iuv. HI 263 mit
Schol. XI 158. Goetz Corp. gloss, lat, II 36,

30. Ill 324, 64. V 654, 16). Der G. wurde aus

verschiedenem Material hergcstellt, aus Buchen-
holz (Plin. n. h. XVI 185), aus Ton (Horat. sat.

I 6, 118, trotz Willers Bronzeeimer von Hem-

Sporaden), 14, 5 km von der Nordwestspitze
UszQtttjs (C. Bur si an Geogr, v. Griech. irrig

Strimessos) von Syros, jetzt rmQog (Jaros) und
to rtoitga (Jiira) genannt (es gibt aber jetzt

ein zweites kleineres Fiovga, nordlicher zwiscbeu
IIinEQi, WaftovQa und Ilekayov^oi gelegen). Der
alte Name G. wird von L. Grasberger Orts-
namen 205 mit yvalov zusammengebracbt. Es
ware also etwa an die Abnlichkeit des Aus-

moei 104. Gell. n. a. XVII 8, 5), naturlich 30 sehens mit dem einer Harnischhalfte {yvalov
auch aus Metall, der das SalbOl bergende unter

anderem aus Horn, der kostbarere aus Rhinozeros-
horn (Martial. XIV 52. 53. Iuv. VII 130). Schon
aus der Mannigfaltigkeit der Verwendung geht
hervor, daB G, GefaBe verschiedener Form und
GroBe bezeichnete, sie muBten nur einen engen
Hals haben, der die Fliissigkeit langsam aus-

flieBeii lieB. So ist der fiir das Speiseol und der

fur die Spende dienende G. wahrscheinlich eine

&d>Qaxog, Paus. X 26, 5) zu denken. G. ist rings

von Keos, Kythnos, Syros, Tenos und Andros im
Abstand von etwa 19 km Radius umgeben. Seine
Kiistenurorandung ist unregelmaBig, die Siid-

spitze setzt sich in einem kleinen Inselchen (jetzt

rd riaQovrjoi = MOweneiland) fort. Die Umrisse
von G. haben etwa das Ansehen eines schief auf-

gerichteten Blockes mit jahem Steilabsturz nach
Suden und einer sanfteren Abdachung nach Norden.

Kaune, wie sic Ofter in Opferbildern dargestellt 40 Der hOchste Gipfel erhebt sich zu etwa 300 m.
;o+ tm~ fi j:„ j„„ c-„h.«i ^^xm^ A^f^ Das QQ8^n jst graugriiner Glimmerschiefer mit

dunnen Lagen von kristallinem Kalk und streicht

nach Westnordwesten. Eisenerze sind nicht vor-

handen , so daB die Notiz bei Ailian von dem
Eisenreichtum der Insel auf einem Irrtum be-

ruhen muB. Die Oberflache ist felsig, Ode und
wssserarm, die Kuste steil und hafenlos. Nur
an der Ostseite sind einige kleine offene Buchten
mit Sandstrand, wo Boote Ianden konnen; hier

ist. Die G. , die das SalbOl enthielten, diirfen

wir jedenfalls in den runden, langlichen, flachen,

aus verschiedenen Stoffen bergestellten Salbge-

iaBen wiedererkennen. Die jetzt ubliche Be-

ziehung des Wortes auf eine Gattung schwarz-

gcfirniBter, mit Reliefs verzierter, attischer und
unteritalischer Tongefasse (Form Furtwangler
Vasensammlung Berlin Taf. VI 242. 243. 244.
Walters History of ancient pottery I 200. 503.

Pagenstecher Calen. Reliefkeramik 126. 128) 50 gibt es auch leidlich fruchtbare Erde, und Eestc
ist nicht bezeugt, ebensowenig fur die rCmischen — m __-.,,..
GefaBe, die Cohausen in den Annalen des

Vereins fur nassauische Alterfumsk. 1879 272ff.

Taf. VI besprochen und G. genannt hat (vgl. auch
Walters a. a. O. II 469). Literatur: Fried-
lander zu Martial XIV 52. 53. Marquardt-
Mau Privatleben 650. Daremberg-Saglio Dic-
tionnaire H 1674 (Pottier). [Zahn.]

Gyale (yvdkq oder yva/.as, jedenfalls mit

von Terrassenmauern zeigen alten Anbau an. In
der Nahe liegen unweit einer Quelle und eines alten

Molos die diirftigen Ruinen des antiken Fischer-

und Purpurrauschelsammlerdorfes , dessen Armut
bekannt war. Immerhin wurden zwiscben 300
und 200 v. Chr. auf G. autonome Kupfermiinzen
gepragt (Head-Swor6nos 'lot. Nop. I 616.
Catalogue of the Brit. Mus. , Islands 100). Die
Averse zeigen einen turmgekronten Frauenkopf,

yvalov verwandt), nach Philetas bei Athen. XI 60 die Buste der Artemis oder einen Hirsch, so daB
467 c Bezeichnung eines TrinkgefaBes bei den wir auf deren Verehrung zu G. schlieflen durfen,

oris angtistias guttatim fluat. Vgl auch if au
o. Art. Aquaemanile). Dasselbe GefaB ist

Megarern, nach Hesych (yvcdag, ridos .-zoTqgiov

naoa Maxe&oai', vgl E^n. M. 243, 13) ein Trink-
gefaB bei den Makedonen, das sie nach Marsyas
(ebenfalls bei Atbenaios, vgl. die Bemerknng von
v. Wilamowitz in Kaibels Aasgabe) anch zxir

Opferspende brauchten (vgi Ritschl Opusc. I

463. Hoffmann Die Makedonen 71). Seine

PMdy-Wtesowa-Kroll VII

die Reverse Perseus oder eine Ahre, so daB doch
etwas Ackerbau (auf den noch erhaltenen Ter-
rassen vielleicht auch Weinbau) getrieben worden
zu sein scheint. Man erzahlte sich , daB die

Mause einst so tiberhandgenommen hatten, daB
de Eisen gefressen und die Bewohner genfltigt

hatten, vor ihnen zu weichen (Plin. n.\ VHI
62



104. 222). GL war in der Tfimischen Kaiserzeit

ein gefftrchteter "Verbaniumgsort fur Staatsver-

brecher (Iuven. 1 73. Tac. ann. IV 30. Pint. exil. 8),

da das hafenlose und darum wenig besuchte Eiland

die Fhicht erschwerte. So wurde z. B. unter Kaiser

Tiberius C. Silanus wegen Erpressung und Maje-
statsverbrechefts nach G. verbannt(Tac. ann. Ill 68).

Im Anfang der romischen Kaiserzeit mufiten die

Bewohner von G, jahrlich 150 Drachmen Abgabe
zahlen. Sie sendeten 29 v. Chr. an Kaiser 10 worden ,~wie" sonst zuweilen Athena und Anaitis

gnost. Kanones bei Cramer Anecd. Oxon. II19 r

108 D5ga (lies Fvya) 'A&tjva ey^o&gM*?. tfber
die gemeinsame Quelle von Schol. Lykophr. mid
Hesych. vgl. Wentzel "EmxX^asig VII 19.
Naeh Eustath. Horn. 11. 366, 3 fuhrt Athena die
Epifclesis G. von einem Knit in Koloe an der
Fvyaia kifivtj. Die gewOhnlich als Artemis Ko-
loene (s. d.) aufgefaBte Anaitis von Koloe ware
danach gelegentlich auch als Athena G. erklart

Augustus eine Gesandtschaft , die um Ermafii-
gung bitten sollte, da sie kaum 100 aufbringen
kOnnten (Strab. X 485, der mit einem der Ge-
sandten nach Korinthos fuhr). Eei Reisenden des

angehenden Mittelalters zuweilen genannt, Itin.

Ant. 529,2. Fiedler Reise durch Griechenl. II

158ff. L. Rofi Inselreisen I 5. II 170f. C. Bur-
si an Geogr. v. Griechenl. n 348ff. 467. A. Phi-
lippson Beitrage zur Kenntnis der griechischen

identifiziert werden (vgl. o. Bd. I S. 2031, 4 unter
Anaitis}. Allein die erste Silbe A> ist fur die
Epiklesis bei Lykophr. kurz, far den Namen des
Sees bei Horn. II. II 865 lang.

2) Tochter des Gyges, Mutter des Antiphos
und Mesthles, nach der falschen Erklarung von
Horn. II. II 865 rd> Vvyair] tixs XC(avtj als tw
Tvyaif] (= die Tochter des Gyges) texs Xijuvt}

(= tzolqol rfj Mpvrj), Schol. und Eustath. (p. 366, 4)
Inselwelt 34. British Admiralty Chart nr. 1817. 20 zu Horn. II, a. a. 0.

w [Jessen.]

N. KotaofliXlr)Q Neoq Ai/xsvoSetxnjg 2 10. Gygaie, Gygaia limue, Gygaeum stagnum (y
[Biirchner und Philippson.] Fvyacy Xiiivt] II. XX 391, vgl. II 865 = Strab.

Gryftg. 1) Ein Gefahrte des Aineias, fur den
der Beiname fortis typisch ist (Verg. Aen. I 222.

612). Bei deni Sturme, welcher Aineias nach
Afrika treibt, wird G, gerettet (ebd. 511ff.). In
den Leichenspielen fur Anchises steuert er das
Schiff Chimaera und gclangt als dritter ans Ziel

(ebd. V 118ff.j vgl. Hyg. fab. 273). Auch kampft

Ivyaii]

XIII 626.' Quint. Smyrn. Xr68. Herodot. I 93;
rf Tvyaia UpLvr] Strab. XIII 626. Hesych.; Gy-
gaeum stagnum Plin. n. h. V 110), ein See in

Lydien (Lotungen 130 m Tiefe, E. Kiepert
Karte v. Kleinas. C I). Spater hieB er KoUn
Xlfxvt] (s. d.), jetzt Mermere gfil (= Marmor-
see). Der antike Name hangt in irgend einer

er mit Gliick gegen die Rutuler. Von ihm leitete 30 Weise mit dem des Konigs Gyges (s. d.) zu-
sich nach Serv. Aen. V 117 das patrizische Ge-
schlecht der Geganii her, welches Vergil (a. a. 0.)
wohl absichtlich, weil es in spaterer Zeit un-
wfirdige Mitglieder hatte (Plin. n. h. XXXIV 12),

nicht erwiihnt, wahrend er den Zusammenhang
der ubrigen Steuermanner mit vornehmcn rGmi-
schen Familien hervorhebt,

2) Ein mit der Keule bewaffneter Latiner,

den Aineias zusammen mit semem Bruder Kis-

sammen (dessen Grabhugel daran? Herodot. I

93). Im Suden befindet sich eine uralte Nekro-
polis. Von ihr stammen polierte Nephritbeile
(mehrere in meinem Besitz). StidOstlich sind die

Ruinen des Tempels der Artemis Koloene (s. d.)

und sudhch der sog. Tumulus des Alyattes neben
vielen anderen Grabhiigeln am AbfluB des Sees
zum Hermos bei Bin Tepe

-

(= 1000 Hiigel) und
Phalloi. Der See war von Menschenhand ange-

seus totet (Verg. Aon. X 318ff.). Die Waffe kommt 40 legt, damit Sardeis vor den Uberschwemmungen
:i"~ ""'' J"™ TJ-"'7 ~":1 "*- ,7

" "- bewahrt bleibe, Herodot 193. Mannert Geogr.
VI 3, 364. Chandler Travels 367ff. A. Pro-
kesch -von Osten Denkwtirdigkeiten III 19.

24. 49f. v. Richter Wallfahrten im Morgenl.
800. Beaujour Voyages II 470. W. Hamil
ton Researches in As. min. I 144f., vgl. Journ.
hell. Stud. I 87. [Buichner.]

Gyges. 1) Mcrmnade, UrgroBvater des gleich-

ligen Kunigs, Vater und Grofivater eines Das-

ihm und dem Bruder zu, weil sein Vater Me-
lampus mit Herakles nach Italien gekommen war.

[O. Rossbach.]
rvf} erscheint als Feldmafl bei Homer Od.

VII 113 und II. IX 578f. in den Zusammen-
setzungen Tsigayvov und rifievog Tisvzrjxovxoyvov.

Nach Eustath. zu Od. XVIII 371—374 bedeutete

namigen Jtunigs,

das xtxQayvov ein Stuck Feld, das ein riistiger

Arbeiter in einem Tage bepfliigen konnte. tber
den Betrag der ;•. sind wir im Ungewissen; viel- 50 kvlos nach Nikolaos von Damaskos frg. 49 (= FHG
leicht hat die II. IX 579 und Od, XVIII 374 III p. 382).
erwahnte y, dem spateren hIe&qov entsprochen,

wahrend Od. VII 113, wie es scheint, ein SEaB
von 12 Plethren gemeint ist. Hultsch Metro-
logie 2 40—42. Gegen die Annahme von Ridge-
way Metrological Notes 7, dafi die -. ein Ob-
longum von 1 Stadion Lange und 1 Plethron
Breite gewesen sei, habe ich Liter. Centralbl.

1888, 1555 mich ausgesprochen.

p. o82).

2) Gyges, Konig von Lydien, Begriinder der
Mermnaden-Dynastie und als historisch hervor-
ragende Personlichkeit zugleich Trager eines

Sagenkreises. Rein GeschichtLiches ergeben fiir ihn

die zeitgenossischen Nachrichten aus den Annalen
des AssjTerkOnigs Assurbanabal (668— 626) und
eine Erwahnung bei Archilochos; Geschichtliehes

mehr oder minder stark mit Sagenhaftem ver-
Unter dem Namen yvrjg ist ein Ackermafi 60 mischt drei zusammenhangende griechische Be-

aus Lakonien nach Tarent und von dort nach richte, namlich der auf Xanthos den Lyder zu-
Herakleia am Siris ubertragen worden. Es hat
wahrscheinlich 48 Plethren alteren griechischen
MaBes = 4,76 Hektar enthalten. Hultsch Me-
trologies 4i

?
e. 668ff. [Hultsch.]

Gypala (rvyaia). 1) Epiklesia der Athena,
Lykophr. 1152 nebst Schol.; eine andere Form
ist Oyga, Heaych. TvyS 'Axhjva i?x<*>Qioe; Theo-

rflckgehende, bei Nikolaos von Damaskos frg. 49
(FHG III 380C) und 62f. (ebd. 395f.), der des
Herodotos I 8—14 und Platons Erzahlung in der
Politeia II 359 D. Am meisten wirklich oder
moglicfaerweise Historisches ist aus Xanthos teils

direkt zu entnehmen, teils durch Scheidung des
Geschichtlichen vom sicher Sagenhaften mittelbar

iy&y Uyges ttyges 1958

zu gewinnen. Dazu treten eine Amahl historisch
wertvoller oder verwertbarer Einzelnachrichten
bei anderen klassischen Autoren. Wir betrachten
1. das geschichtlich Gesieherte, 2. die

mCglicherweise historischen Nachrichten,

S.dieChronologie, undwerfen schlieBlich 4. einen
Bliek auf die mythischen Ziige und Motive.

1. Als geschichtlich feststehend wird zu
gelten haben, daB G., der als Sohn des Daskylos
Mitglied der am lydischen Hofe seit langer Zeit 10
einfluBreichen und teils geachteten, teils gefiirch-

teten Familie der Mermnaden war, sich durch
Entthronung des letzten HeraklidenkOnigs der

Herrschaft bemachtigte und daB ihm. dabei die

-Gemahlin dieses Herrschers, mit der er in ehe-

brecherischen Beziehungen stand, in irgend einer

Weise behilflich war. Die Usurpation ging nicht

ohne Widerstand von statten, namentlich wider-

setzte sich Lisos, der Vertreter der mit den
Mermnaden rivalisierenden Adelsfamilie der Tylo- 20
nier, dem neuen Herrscher, und dafi er (Xanthos
bei Nic. Damasc, FHG III 384) die Lyder vorher

vor den Anschlagen des G. gewarnt habe , er-

scheint nicht ausgeschlossen.

Die Befestigung seiner Herrschaft hatte G.
groBenteils der Unterstutzung des delphischen
Orakels zu verdanken, das er durch reiche Weih-
geschenke in Gold und Silber gewann und be-

lohnte. Der von ihm herrtihrende Schatz wurde
von den Delphiern nach dem Namen des Gebers 30
als fvydda; bezeichnet (Herodot. I 14). Lixos
wurde vom Hofe und vom Angesicht des Kflnigs

verwiesen, und als er spater doch einmal mit G.

zusammentraf, nur mit Mxihe durch die Umgebung
des Konigs vor der Hinrichtung geschiitzt (Nic.

Dam., FHG III 385f.).

Als zielbewuBter und energischer Herrscher hat
G. sein Augenmerk auch auf die Ausdehnung der
lydischen Herrschaft bis zum Agaischen Meere hin
gerichtet Er hat Milet (Herodot. I 15), Smyrna 40
(ebd. und Paus. IV 21, 3. IX 29, 2 , vgl. auch
Dositheos, FHG IV 401 frg. 6 [aus dem 3. Buche
der Lydiaea]) und wahrscheinlich (Nic. Dam. frg. 62,

Sage, aber doch mit historischem Kern, so riehtig

Schubert Gesch. d. Konige v. Lvdien 37, anderer
Meinung Ed. Meyer Gesch. d. Attert. I § 454 A)
auch Magnesia, vermutlich das am Sipylos, be-

kriegt und Kolophon (Herodot. I 15) zeitweilig in

Besitz genommen. Nach Strabon XIII 590 hat er

auch die gauze Troas beherrscht und es den 50
Milesiern ermo'glicht, die Kolonie Abydos zu
grunden. So wird auch Daskyleion. das zur Zeit

des dritten Men unadenkunigs Sadyattes sicher

existierte (frg. 63), mit Duncker Gesch. des
Altertums^ II 582 als eine Grtindung des G. zu
betrachten sein, die er nach seinem Vater be-

nannte. Ebenso wird man auch erfolgreiche Be-
strebungen gegeniiber den karischen Stadten und
Dvnasten in Betracht Ziehen durfen. Doch
werden alle diese Erfolge seiner Regierung durch 60
den Einfall der Kimmerier ruckgangig gemacht
oder in Frage gestellt worden sein. Der Ein-
fall der in der Chersone3US Taurica, der heutigen
Krim heimischen Kimmerier, die sei es ein thraki-
scher Stamm waren, sei es ein Bindeglied zwi-
schen den Thrakern und den westljchsten Iraniem,
•den die Steppen RuBlands bewohnenden skoloti-

-schen Skythen, bildeten, geb&rt in den Zusammen-

hang einer groBen V<ilkerbewegung, die thrakische

Volker sowohl Ostlich um das Schwarze Meer wie
westlich fiber die Meerengen nach Vorderasien

brachte, und an der auch z. B. als Dranger und
Verfolger der Kimmerier skythische Volkerschaf-

ten, besonders die A(I)schkuzaer, Ostlich um den
Kaukasus durch den PaB von Derbent am Kaspi-
schen Meer herum in die nachraalige Atropatene,
heute Azerbaidjan, die nordwestlichste Proving
Persiens, eindrangen.

Die Kimmerier (assyr. Qimirraia) waren
gegen Ende des zur Zeit Sargons II. von Assy-
rian (722—705) durch die zentralen Kaukasus-
passe, fiber die heute die grusinische und die

ossetinische Heerstrafle fiihren, in Vorderasien
eingebrochen, wo ihr Anstunn zuniichst die nOrd-

lichen Provinzen des vorarmcnischen GroBreiches
Urartu-Chaldia traf: der durch die Assyrer uns
uberlieferte Sclbstmord (714 v. Chr.) Rusas

1

L,

seines machtigen Beherrschers, des unermudlichen
Gegners Sargons, wird damit zusammenhangen.

Rusas
1

Sohn Argistis II. hat offenbar Miihe ge-

habt, den Kern des Reiche s zu erhalten und die

dort angerichteten Verheerungen einigermaBen zu
heilen. Herodots Angaben (I 103 und IV 1, 12)
werden so durch die Angaben der assyrischen In-

schriften (Winckler Altorientalische Forschgen.

I 484ff. [1897]), sowie durch den Befund, der sich

aus den einhermischen Keilinscnriften fur die Ge-
schichte Urartu-Chaldias ergibt, vollauf bestatigt.

Erst Rusas II., dem Enkel Rusas' L, gelang
es, das Reich in seinem vollen Umiang wieder-

aufzurichten und die ZerstOrungen, die an dessen

Peripherie durch die Kimmerier angerichtet wor-
den waren, zum Teil durch Neugrundungen wieder
gutzumachen. Mit den Kimmeriern, die er auf
giitlichem Wege oder mit Gewalt aus seinen Ge-
bieten entfernt hatte und mit denen auch Assar-

haddon von Assyrien (681—668) seinerseits zu
kampfen hatte, stand er schlieBlich im Bunde
gegen den AssyrerkOnig , mag auch eine An
zahl von ihnen in Sold genommen haben (vgl.

Knudtzon Assyrische Gebete an den Sonnen-
gott I 149ff. Le'hmann - Haupt Die Einwande-
rung der Annenier im Zusammenhang mit den
Wanderungen der Thraker u. Iranier, Verhandl.
XIII. Orient. KongreB zu Hamburg 1902, 130;
Materialien zur alteren Geschichte Armeniens u!

Mesopotamiens [Abh. Gott. Ges. d. Wiss. 1907
IX 3] 67. 178; Armenien einst u. jetzt I [1910]
S. 14, 172). Auf ihrem weiteren Zuge nach Westen
zerstorten die Kimmerier Sinope und iiberfluteten

das moschisch-phrygische Reich, wo der letzte

Midas fVIita von Musku) sich gleich Rusas I. das
Leben nahm. Weiter westwarts vordringend,
brachen sie dann in Lydien ein, um spater mit
den von Westen her fiber die Meerengen nach
Kleinasien vorgedrungenen Volkem thrakischen
Stammes, besonders den Treren, zusammenzu-
treffen und wohl auch gemeinsame Sache zu
machen (vgl. noch unter Chronologie u. S. 1962ff.).

Um sich der Kimmerier zu erwehren, knupfte
G. mit Assyrien Beziehungen an, die vom Konig
Assurbanabal als eine Unterwerfung geschildert

werden. Auch werden in dessen Annalen die Er-
folge des G. gegenuber den Kimmeriern auf diese

Mitwirkung Assyriens zurnckgeffihrt. Dem G.
soil in einem Traume der Gott Aesnr erschienen
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sein und zu ihm gesprochen haben; ,Die Fiifie

AseurbanabaLs umfasse, und du wirst durch seinen

Namen deine Feinde besiegen. Von eben dem
Tage an, da er meine koniglichen Fufie umfaflte,

besiegte er die Kimmerier'. Die unbestimmte
Ausdrucksweise laBt vermuten. daB es sich h(Jch-

stens um eine bescbeidene Hilfsendung aus den
Lydien nachst benachbarten kilikischen Provinzen
des assyriscben Reiches, Hilakku und Kui, gehan-

weiter zu folgern sein, als da6 G, zufallig zur Zeit
eines Kimmeriereinfalles in hOherem Alter eines;

naturlichen Todes gestorben ist.

2. Zu den Punkten, die mSglicherweise aber
nicht sicber geschichtlich sind, gehOrt die-

Frage, ob G. auBer mit dem von ihm durch. Moid
beseitigten Konige noch mit einem anderen An-
gehorigcn des Heraklidenbauses zu kampfen ge-
habt hat. Nach Nikolaos heiBt der von G. be-

delt haben kann. Wichtiger als die assyrische 10 seitigte letzte Heraklidenkonig Sadyattes, nach
...K_ n „:.i™ ^- i«_i.- TT_ t__^4. Herodotos (und den Chronographen) Kandaules.

Nun erscheint bei Pint, quaest. graec. 45 die-

Nachricht von einem ofFenen Kampfe zwischen
Kandaules und G. Die Frage, warum der Zeus,
von Labranda in Karien ein Beil in der Hand,
bait, wird dort dahin beantwortet: on 'HgaxXrjg
'bzxolvzrjv a.7ioxzeivag xal ftsza z&v aXXayv ojzXcov

avrfjg Xafiihv zov Tiilsxvv, 'O/LKpaAtj d&oov $e&a>-
xev ot de fiEt 'O/xpaXyv AvdtLv ^aotXslg i<poQovv

ware G. sicher die urartaische Untcrstiitzung ge-

wesen. Jedenfalls ist ein erster Ansturm der
Kimmerier abgeschlagen worden, und G. hat Assur-

banabal zwei gefangcne kimmerische Hauptlinge
iibersenden ktmnen. Nachdem diese erste Gefahr
voruber, hat sich dann G. mit Psammetich (663
—610) von Xgypten verbiindet, der zunachst in

der seit Assarhaddon assyrischen Provinz Xgypten
unter assyrischer Oberhoheit das Fuistentum Sais

gleich seinem Vater Necho beherrscbt hatte, dann 20 avrov, to; zi iw aXXcov ieqcov eh diadoxyg naga-
aber das assyrische Joch abwarf und Agypten unter

seiner, der 26. Dynastie selbstandig machte (s. u.

S. 1964). Bei einem erneuten Einfall der Kimmerier
soil dann G. seinen Tod gefunden haben. Auch hier-

iiber driicken sich Assurbanabals Inschriften wieder
hochst unklar aus. Als G. sich mit Psammetich
gegen Assyrien wandte , so heiBt es , habe der

Assyrerkonig zu den Gottern „gebetet: ,Vor seinen

Feind werde sein Leichnam geworfen, und man

Xafifidvovrog • a%oi Kavdaidr/g azuxq'iwoag hi z<Jbv

staiocov (pOQsiv i?3tox£V, STiel de rvytjg aitoozag-

ExolsftEt jzoog avTov, rjA-&sv "Agovjlig ex MvXsav
Ejiixovqog z<p Tvyt] {.teza dvvdfiecog , xal zov ze-

KavftavXiyv xal zov foaiQov avzov diaipdeiQEt • xal
zov jtiXexw eh Kagtav sxdfiioe fiera xdv dXXoiv
).a<pvotov usw. Hier gilt es zwar, einen Kultbraueh
zu erklaren, aber die Nachricht yon dem Kampfe*
konnte davon unabhangig sein. Da nun G. mit dem

moge seine Gebeine fortfuhren'. Wie ich Assur 30 Konige, den er ermordet hat, schwerlich in offenem
gebeten, erfullte es sich; vor seinen Feind wurde
sein Leichnam geworfen, und man ftihrte seine

Gebeine fort. Die Kimmerier, die er unter sieh

getreten hatte (deren er Herr geworden war),

kamen heran und warfen sein ganzes Land nieder.

Nach ihm setzte sich sein Sobn auf seinen Thron.
Das b<jse Werk, das die Gotter, die mich starken,

auf das Erheben meiner Hiinde hin an dem Vater,

seinem Erzeuger vollfuhrt hatten, meldete er mir

Kampfe gelegen haben kann, so miiBte man ent
weder die Nachricht von der Ermordung des Konigs,.

in der alle Quellen iibereinstimmen, fiir falsch

halten, oder aber mit Schubert Gesch. d. Konige-
von Lydien (Breslau 1884) 32ff. annehmcn , dafi

nach der Ermordung des Sadyattes noch ein anderer
AngehOriger der Dynastie namens Kandaules den
Usurpator bekampft hat, wobei ganz dahingestellt

bliebc, ob G. dabei wirklich von den Karern unter-
durch seinen Boten

, erfafite meine kOniglichen 40 stutzt wurde. Bei Herodot lage dann eine der bei
FuBe und liefi sagen: ,Du bist der KOnig, von
dem Gott wissen will. Meinem Vater fluchtest

du und Boses geschah ihm (wortlich \vurde in

[vor] seinem Angesichte vollfuhrt). Mich, den
Knecht, der dich fiirchtet, segne, und ich will

dein Joch tragen."" Die unbestimmte Form des

Gebetes wird hier in dem Bericht uber dessen Er-

fiillung beibehalten, was sehr verdachtig ist. So
wie sie dastehen, kfinnen die Worte besagen sollen,

ihm so haufigen Personenverwechslungen vor. An
Stelle des heraklidischen Kenigs ware der letzte

Vertreter des heraklidischen Geschlechts getreten.

Andererseits ist doch aber offenbar anch bei Plut.

Kandaules der Konig, von dem G. abgefallen
ist, und es muB unentschieden bleiben, ob der
Nachricht bei Plut. das Gewicht eines selbstandigen
Zeugnisses zukommt, oder ob nicht lediglich der
aus Herodot bekannte Gegensatz zwischen G. und

daB G. im Kampfe mit den Kimmeriern gefallcn ist, 50 Kandaules in einen lydisch-karischen Konflikt
oder aber, dafi er angesichts der Kimmeriergefahr — ^

—
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sei es wie Rusas I. und Midas durch Selbstmord,
sei es durch eine Revolution urns Leben gekommen
und ,sein Leichnam vor die Feinde geworfen worden'
ist. Ware aber ersteres der Fall gewesen, so hatten
die Assyrer das sicher erheblich deutlicher und
nachdrucklicher hervorgehoben. Eine Revolution
aber erscheint um deswUlen ausgeschlossen, weil ja
die Dynastie unerschuttert blieb und die Thronfolge

unberechtigterweise als Leitmotiv von der Legende
hereingetragen worden ist. Beachte ubrigens aucli

Plin. n. h. XXXV 55 : Canduules
,
qui et Myr-

silns voeitaius est,

3. Chronologic Das Zeitalter des G.

ist Gegenstand einer eingehenden Untersuchung
H. Gelzers gewesen (Rh.Mus. XXX [1875] 230ff.J,

deren wesentliche Ergebnisse Gultigkeit behalten..

Es konnen hier nur die Hauptpunkte berucksichtigt
glatt von statten ging, trotzdem G. ein Usurpator 60 werden, und ferner dieEinzelheiten, soweitsie durch:
war. Von einem Selbstmord des G. aber wurden
die Assyrer doch wohl ebenso gut berichtet haben
wie von dem Rusas

1

I., den sie freilich durch assy-
rische, gegen Westen erfochtene, sehr fragwurdige
Erfolge zu begrunden suchen. So wird mOglicher-
weise, umsomehr als auch die griechischen Be-
richte nichts Besonderes fiber G.s Tod melden, aus
4en mysteriOsen asByrischen Wendungen nichts

neue Funde oder durch Fortschritte, besonders im
Verstandnis der keilinschriftlichen Berichte, be-

dingt sind. Den Tod des G. und den zweiten Kim-
meriereinfall berichten nicht alle Fassungen der
Annalen Assurbanabals, sondern nur die spateren
des Cylinders A (H. Rawlinson The cuneiform
inscriptions of Western Asia III [EI Rj 3, 5S.\
jund des Bassam-Cylinders (V R 2, 95£). Die-

i.ybi wygea

4llteste Fassung, die des Cylinders B, kennt nur die

durch den ersten Einfall begrflndete Huldigung.
Dieser CylinderB ist geschrieben unter dem Epony-
mat des Belsunu, das nicht vox das J. 650 fallt

./George Smith setzte es 646, Peiser Mitt. Vorder-

as. Ges. VI (1901) 131 ins J. 649, C. H. W. Johns
Proceedings of the Society of Biblical Archeology

XXIV (1902) 235ff. ins J. 648. Der niichstliegendc

Schlufi ist also, daB G. nach 650 gestorben ist und

uyges iwa
Scbreibfehler , wie in der Series' (die Ardys 48
statt wie Kanon, Synkellos und Barbarus 38 t

und Alyattes 45 statt 49 Jahre gibt) ,seien. AUein
dagegen spricht der Umstand, daB Eusebius mit
der ihm eigenen Sauberkeit und Klarheit gerade im
ersten Buche Konigslisten und Jahreszahlen sehr

sorgfaltig nach der Quelle zusammenstellt, wahrend
die Zahlen des Kanon s usw. wenig zuverlassig,

bezw. zurecht gemacht sind. Eine ganz analoge

4aB seine auf 35— 38 Jahre (s, u.J angegebene Re- lOErscheinung wie bei der lydischen Liste, zeigt

gierungszeit zunachst annahernd auf ca. 685—650

zu setzen ist. Das wird bestatigt durch Archilochos

(frg. 25 Bergk) ov pot za rvysco zov szoXvxqvoov

fdXst. Dafl G. damals noch lebte, brauchte an sich

4araus nicht bestimmt gefolgert zu werden, da der

Dichter ja auch einen wegen seines Reichtums sprich-

-\v5rtlichen, verstorbenen Herrscher meinen konnte.

Da aber Archilochos (frg. 74. Bgk.) die totale

Sonnenfinsternis vom 6. April 648 v. Chr, (Ginzel

auch die Textgestalt der korinthischen. Auch
dort bietet uns der armenische Text des Eusebius

(und ebenso Synkellos) dieselben Zahlen des Dio-

doros, wahrend unmittelbar an den Diodorisehen

Auszug ein KOnigsverzeichnis mit den kirchlich

rezipierten Zahlen angehangt, wird und dieses hin-

wiederum wird im Kanon, in der Series Regum
und bei Samuel vor Ani reproduziert.' Nach diesen

Angaben hatte nun G. von 687 bis 652 regiert.

Specieller Kanon der Sonnen- undMondfinsternisse, 20 Dagegen beruht die in der neueren Literatur mehr-

Berlin 1899, 167ff.) erlebte, die nach obigem so

aiahe an G.s Lebensende heranreicht, so bestatigt

sich der erste Eindruck, daB es sich um einen

.zeitgenQssischen Herrscher handelt, tatsachlich.

Andererseits erscheinen aus diesem und weiteren

Grunden (s. u.) drei antike Ansatze von G.s

Regierungszeit als falsch. 1. Nach Herodot folg-

ten den Atyaden 22 Herakliden mit 505 , so-

-dann 5 Mermnaden mit 170 Jahren 14 Tagen.

fach begegnende Angabe, ,nach den Chronographen1

falle die Eroberung von Sardes durch die Kim-
merier und der Tod des G. ins J. 657 (Ed. Meyer
Gesch. II l § 295 S. 459, H. Winckler Altorient.

Forsch. I 495), auf einem Mifiverstandnis (s. u.

S. 1964), nicht, wie Maspero Histoire m 428

n. 4, der seinerseits an 652 festhalt, annimmt, aul

einer Beriicksichtigung assyrischer Angaben.

Zu den Nachrichten, die wir sonst uber das

Die Regierung des letzten Mermnaden Kroisos 30 Vordringen der Kimmerier haben, pafit das J. 652

•endigte mit dem Fall von Sardes, den die alexan-

drinischen Chronographen (Apollodor bei Diog.

Laert. I 38. Sokr. ebd. I 95. Euseb. a. Abr. 1470
= 01. 58, 3. Exc. Barbari p. 446) in den Herbst

•01. 58, 3 — 546 setzen, was durch die Nachricht

4er Annalen des letzten babylonischen Konigs

Nabonid, wonach im dritten Regierungsjahre des-

selben 547 v. Chr. Kyros mit seinem Heere den

Tigris bei Arbela uberschritt, um gegen Lydien

als das der Eroberung von Sardes recht wohl.

Da sie zu Assarhaddons Zeiten bereits Urartu

von Osten kommend hinter sich gelassen haben

(o. S. 1958), so fallt ibr Vordringen nach Phry-

gien in die Zeit nach 680, so daB von den

beiden Daten fur den Selbstmord des letzten Midas

676 den Vorzug vor %% verdient. G.s Gesandt-

schaft an Assurbanabal und sein Sieg uber die

Kimmerier mag dann mit Gelzer um das J. 660

{ana mat Lu-u[d~di]) zu Ziehen (Klio II [1902] 40 zu setzen sein. Die keilinschriftliche Tontafel

S. 344 mid was dort zitiert), aufs beste bestatigt

wird. Danach hatte G. 716 v. Chr. zu regieren be-

gonnen ; Herodot gibt ihm 38 Jahre bis 679/8.

2. Nach der mit Ardys I (01. 1) beginnenden

Liste des Africanus (bei Euseb. im Kanon [78ff.

84ff. Schoene] , in der Series regum [p. 14] , bei

Synkellos [455, 10 ed. Bonn.] und in den Excerpta

Barbari [p. 44b]) hatte G. 36 J., 698-663, regiert.

3. Nach Euphorion bei Clem. Alex, strom. I

K 2675 erwahnt sie und den zweiten aypti-

schen Feldzug Assurbanabals 663/2; vgl. Mar-
q uar t Chronologische Untersuchungen 710 [76]ff.),

dagegen noch nicht die auf diesen folgende ver-

gebliche Belagerung von Tyrus. — Als Fuhrer

der Kimmerier, die Sardes eroberten, nennt Stra-

bon (in 61) den Lygdamis, der schlieBlich in

Kilikien zugrunde gegangen sei. Aus assyrischen

Nachrichten wissen wir in der Tat, daB Dug-

<vgl. Plin. n. h. XXXV 55) hatte er 01. 18 ( = 708tF.) 50 damme, Konig nOrdlicher Volker, unter Assur-
J n - **—**--- ""«—

- banabal die assyrische Grenze uberschritt: das

kann, soweit Kleinasien in Betracht kommt, nur

in Kilikien gewesen sein, das Assurbanabal unter-

worfen hatte (und zwar — nach der Huldigungs-

gesandtschaft des G. ; da der kilikische Tribut

in K 2675 noch nicht, sondern erst in Cylin-

der B erscheint). Als Nachfolger Dugdammes
nennt Assurbanabal dessen Sohn Sandaksatru.

Es hat also nut dem Tode des Lygdamis seine

zu regieren begonnen, und da Xanthos (Clem.

Alex. 1 132 1 die Griindung von Thasos, an der Archi-

lochos (frg. 21), G.s Zeitgenosse, teilnahm, Ol. 18

setzt, so wird dieser Ansatz auf Xanthos zuruck-

gehen. Vielleicht liegt all diesen falschen Be-

rechnungen eine Verwechslung, sei es mit dem
Geburtsdatum unseres G„ sei es mit dem Todes-

<latum des alteren G. zu Grunde.
Es bleibt nun noch eine vierte. nicht von vorn-

lierein zu verwerfende Berechnung tibrig. In der 60 Richtigkeit, und dieser kann sehr wohl den An-

Chronik gibt Eusebios dem Alyattes und dem
Kroisos 49 und 15 Jahre in Ubereinstimmung mit
Kanon, Synkellos und Barbarus, dagegen im Wider-
sprach zu diesen dem G. 35 (statt 36), dem Ardys
37 (statt 38), dem Sadyattes 5 (statt 15) Jahre.

,Zwar auf den ersten Blick 1

, sagt Gelzer 241,

,kOnnte man geneigt sein anzunehmen, daB die

Abweichungen von den Zahlen des Kanons bloBe

laB fur die Huldigungsgesandtschaft des Ardys

gegeben haben, da ,das gemeinsame Interesse,

welches Assur und Lydien, auch den Assyrern

deutlicher zum Bewufitsein' gekommen sein wird,

,als die Kimmerier in Kilikien an der assyriscben

Grenze standen'. Eine Schwierigkeit aber bleibt

bestehen ; da Cylinder B nicht vor 650 geschrieben

sein kann, laiit sich 652 fur den Tod des G. war



mtter der Voraussetzung halteii, daB er bei Ab-
fassung von Cylinder A zwar schon erfolgt, aber
noch nicht in die assyrischen Berichte aufge-
nommen war. Dies wiirde erst geschehen sein,

als Ardys die Beziehungen zu Assyrien wieder an-
geknupft hatte, eben nach dera Tode des Lygdamis-
Dugdamme. TJnd sieht man naher zu, so wird
diese Voraussetzung durch den Bericht der Cylin-
der A und Em geradezu gestiitzt , da es ja dort

iryges lye*

auBerste untere Grenze ausnutzen. Cylinder B
l&Bt den Ausgang des babylonischen Aufstandes:
noch nicht ahnen : es ist daher weit berechtigter,
ihn 649 oder 650 anzusetzen, womit der Beginn
des babylonisch-vorderasiatischen Aufstandes ins
J- 653 (654) ruckt Urn 654/3 wird man daher
des G. Abfall und Psammetichs Erhebting anzu-
setzen haben: letzterer benutzte diese kostbare-

hJftt Tr^F^^F5^' d
A

a es Ja
n

dort Gelegenheit, um mit seinen unteragyptischenXf t7 le^?^ G;,^/^eft^ 10 Kollegen aufturaunien. Dieser AnsatfS invon dem, was seinen Vater widerfahren, Kunde
gegeben hatte. So hatte es Gelzer, dem
Maspero beistimmt, stillschweigend angenom-
men, undWinckler halt es sogar unter der—
irrigen — Voraussetzung, daft G. bereits 657,
acht Jahre vor Abfassung des Cylinders B (,649')
gestorben sei, fiir denkbar. Auch ist es ganz im
Sinne der assyrischen koniglichen Annalistik, die
Niederlagen zu vertuschen, Erfolge zu iibertreiben

erwimschter Weise bestatigt und noch naher ein-
geschriinkt durch die Stele, die von der Adop-
tion der Xthiopin Nitokris durch Psammetich I
handelt und die zeigt, daB in seinem neunten
Regierungsjahre, 654 v. Chr., Psammetich bereits
Herr von Oberagypten war, das er von der athiop-
pischen Oberherrschaft befreit hatte (s. Breasted
Ancient Records of Egypt. IV (Chicago 1906) 4
p. 477ff.). Um dieselbe Zeit mufi er seine All-«+r^h+ riaft Aar \\>i> n j n o- -- -»«"««v^ F . i,.ii.j. um uieseiue ieix mull er seme Astrebt, dafl der Abfall des G erst benchtet wird, 20 einherrschaft in Agvpten durchgefiihrt habenals er mit seinen Folgen als glanzend iibenvunden

hingestellt werden kann. Doch ist damit die Frage
noch nicht vollig erledigt. Cylinder B benchtet
nicht nur von G.s Gesandtschaft, sondern auch
vom Beginn des von Samassumukin angezettelten
grofien Aufstandes gegen Assurbanabal. An die-
sem waren so gut wie alle Assyrien unterwor-
fenen Volker beteiligt, unter anderen auch die
Fiirsten von Aithiopien (fMeluhha- = Meroe). G s

So erweist sich in der Tat der von Gelzer
begriindete Ansatz von G.s Tod auf 652 als hochst
wahrscheinlicb und so gut wie gesichert. Danach
ist in dem, chronologisch auch aufseitcn des
alten Orients infolge Versagens der assyrischen
Eponymenlisten so wenig gesicherten, 7. Jhdt.
v. Chr. ein chronologisch fester Punkt gewonnen,
der der Beurteiiung der historischen Entwicklung
in mehrfacher Riehtung zugute kommt. WirAbfall aber bringen Cylinder^ und W I in 30 gew^en einenZZXh^nkT^ den Be-Zusammenhang mat dem des Psammetich. dem .in, mn Samaaa,™.,^™ ' cLI ,__<?L_ f

n *eZusammenhang mat dem des Psammetich, dem
G. Hilfstruppen — die karischen und ionischen
Soldner bei Diodor (I 66, vgl. Herod. II 152) —
gesandt habe. So ist es hochst wahrscheinlich,
was zuerst G. Smith vermutet hat, daB sowohl
der Abfall des G. wie die erneute Begriindung
der agyptischen Selbstandigkeit unter Psamme°
tich, dem Begriinder der 26. Dynastie in den Gc-
samtzusammenhang dieser allgemeinen Aufstands-

ginn von Samassumukins groBem Aufstande, er-
kennen

, daft er im Westen nicht blofi die phii-
nizischen und syrischen Kleinstaaten (einschlieB-
hch Judas unter Manasse) in Mitleidenschaft zogr
sondern daB Lydien und Agypten in gegensei-
tigem Einverstandnis davon Vesentlich beriihrt
wurden, und konnen 654/3 als den Termin der
Wiedergeburt Ag>Ttens unter Psammetich be-
trachten, von dem bisher mit Sicherheit nur der^ _ -l

° ---^--. —(jviu^wiiiiiiaiajiua- uiaunteji, von aem Disner mit sicherheit nur deibewegung gehoren. Di|se endete im J. 648 mit 40 Eegierungsantritt (663) als £<££ ven Sais be
fc

r
.
S
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b
_
S^rbr?nlln

^.,
Samâ umukins ™d_der kannt gewesen war.

*

Eroberung Babylons ; ihren Beginn, der im Epo-
nymat des Assurdurufiur stattfand, setzt man viel-
fach mit G. Smith in das J. 650, womit sich
unter obiger Voraussetzung der Ansatz von G.s
Tode ins J. 652 nicht vertriige. Aus Grunden,
die mit den G. betreffenden Erwahnungen kei-
nerlei Beriihrung haben, ist aber von C. P. Tiele
Geschichte Babyloniens und Assyriens II 388f.

Bemerkt sei noch, dafi diese Eroberung von
Sardes durch die Kimmerier 652 wo hi zu unter-
scheiden ist von einer spateren Eroberung, die
den Treren im Verein mit den Lykiern gelang:
beider Eroberungenhat nach dem (gegen Ed.M e v e r
Gesch. d. Altert. II § 372 A S. 587) hier einwand-
freien Zeugnisse des Kallisthenes Kallinos ge-
dacht, der als alterer Zeitgenosse des ArchilochosutiH vnn f v f a v, / n iVT "- vx^i.u, uci a,i& .uicrer zeitgenosse aes Arcniiociios

kin (Assyriol. Bibl. VIH), Teil I (1892) S. 6 der
Beginn des grofien Aufstandes im J. 652 als das
Wahrscheinlichste bezeichnet worden. Cylinder B
muB namlich vor der Beendigung des Aufstandes,
also spatestens friih im J. 648 geschrieben sein.
Der Krieg aber gegen Samassumukin begsnn
unter AssurduruBur und ist ferner bezeugt fur
dieEponymate des Sagabbu, des Belharran-
sadua, des Ahi-ilaia, dem dann Belsunu

Haupt Griechische Gesch. bis Chaironeia [Ein-
leitung in die Altertumsw.. herausg. von Gercke
und Nordenj HI S. 72j. Da Kallinos sie noch
erlebt hat, so mufi sie unter Ardvs (652—615)
erfolgt sein. Und in der Tat beriehtet ja He-
rodot (I 15j, dafi unter Ardys die ,Kimmerier*
Sardes bis auf die Burg erobert hatten. Unge-
riau ist hierbei nur, daB Herodot, wie es im
Altertum allerdings meist geschehen ist, diewfnlo+ ™a™ „----._, ^^ u-imnwouim ^ueituiji anermngs meisc geschenen ist, die

SSf wlr^'J^ Cylmder S
t

aDgefaBt 60 Treren mit den Kimmeriem identifiziert. Waren
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£* ¥" Dnd ^^ander vermengt haben. Diese 2weiteB<mu aem J. 648 zateilen, heiBt mm aber die Eroberung von Sardes llfit sich sogar noch ge-

nauer bestimmen, namlich auf das 7. Regierungsjahr

des Ardys. Nach Ps.-Skymnos 768 wurde Istros

zur Zeit der Kimmerier, nach Eusebius (Schone
II 87) 01. 31, 1 gegriindet. E. "Rohde hat nun
Rh. Mus. XXXIII 199f. gezeigt, daB das 7. Jahr

des Ardys eine Epoche bildete, nach der sowohl

Suidas wie Eusebios die Zeit des Dichtcrs Alk-

man bestimmten, und nach der Eechnung des

Africanus (o. S. 1961) fiele das 7. Jahr des Ardys

ins Jahr 01 30, 4 = 657/6 v. Chr. (Euseb. Chron.

Schone II 87). Also Istros zur Kimmerierzeit

01. 31,1 gegriindet, und das 7. Jahr des Ardys
= 01. 30,4 eine Epoche. Daraus hat Ed. Meyer
(Gesch. d. Altert. 1 1 § 452 A S. 545) scharfsinnig

gcschlossen, daB es wohl der Kimmerier- (rich-

tiger Treren-)Einfall gewesen sei, der dem 7. Jahr

des Ardys zur Bedeutung einer Epoche verholfen

habe. Hier ist dann aber eine unzulassige Ver-

schiebung eingetreten, wenn Ed. Meyer (Gesch. d.

Altert. II ! S. 459) schrcibt : ,wenige Jahre spater

erfolgte deT groBe Zug der Kimmerier gegen Lydien

(nach den Chronographen 657 v. Chr.), G. selbst flel

im Kampf . . . Allmahlich gelang es dem Ardys,

dem Sohn des G. , die Kraft des Eeiches wieder

zu sammeln', undWinckler (Forschung. I 495),

Meyer folgend, den Tod des G. im Kampfe mit
den"Kimmeriern 657 nach den Chronographen cr-

folgen laBt. Dabei ist vollig vergessen worden

1. dafi es sich um das 7. Jahr des Ardys handelt,

das unmoglich fiir das Endjahr seines Vaters G.

in Betracht konimen kann, der nach Africanus 663

starb, und 2. daB selbst die Berechnung von Ardys'

7. Jahre auf 657/6, weil die Ansatze des Africanus

zu hoch sincl (S. 1961), sich nicht halten laBt.

Moglicherweise war es diese Trerennot, die Ardys

wieder zum Gott Assur beten lehrte. Nahere

Grunde fur Ardys' Gesandtschait an Assurbanabal

werden in Cylinder A und Rm nicht angegeben und
die Kimmerier dabei nicht etwa genannt (8. 1959).

Seit dieser Botschaft des Ardys werden, wie seit

G.s erster Gesandtschaft und bis zu dessen Abfall,

stiiiulige Beziehungen zwischen den Hofen von

Ninive und Sardes aufrechterhalten worden sein,

,Seinen Reiter, den er (G.), um mich zu begruBen,

bestandig entsandt hatte, liefi er nicht mehr
kommen*. Nachgetragen sei bier noch, welches

Aufsehcn das Erscheinen des ersten lydischen

Gesandten in Niuive verursachte, und welche

Miihe es machte, sich mit ihm zu verstlindigen,

da von den Beamten niemand im Besitz seiner

Sprache war, bis man einen des Lydischen nicht

ganz unkundigen Assyren fand, der einenotdiirftige

Verstandigung ermoglichte (Assurbanabal Cyl. E
Z. Iff. George Smith History of Assurbanipal

p. 76f.; Keilinschriftl. Bibl. II 172f; und dazu

Maspero Histoire HI 393).

4. Von den mythischen Elementen, die

sich an G, als eine dynastisch bahnbrechende
und bedeutende Personlichkeit anknupften , ist

als ein weitverbreitetes Motiv am leichtesten er-

kennbar die Geschichte von dem Ring, der gleich

der Tarniappe usw. die Kraft hat, seinen Trager
unsichtbar zu machen (Plat. II 359 D, X 612 B).

In deT deutlich als eine Mar erkennbaren Ge-
schichte, wie der letzte Heraklide dem G. seine Ge-

uiahlin nackt gezeigt habe (Herodot. a. 0. Iustin.

I 7, 17f.), hat C. Fries (OrientaL Ut.-Ztg. 1910,
* 3461) eine Verwendung des Entschleierungsmotivs

\jyges ±»oo

erkannt, das ursprilnglich einen Wesenszug der

assyrischen Gottin Istar bildet, die z. B. bei ihrer

Hsllenfahrt beim Passieren der sieben Tore der

Unterwelt allmahlich ihrer samtlichen Schmuck-
stflcke und Gewandungen entkleidet wird, bis

sie vollig nackt dasteht. SchlieBlich geht auch.

die Drohung des G., er werde den Iixos, sobald

er ihni begegne, unverziiglich an Ort und Stelle

lebendig begraben lassen, otFenbar in irgend einer

lOWeise auf einen alten, vielleicht in der Rich-

tung des Bauopfers liegenden Kultbrauch zuruck.

Literatur, soweit nicht schon zitiert: Radet
La Lydie et le Monde Grec au temps des Mer-

mnades. [Lehmann-Haupt
]

Den Ausgangspunkt der mit G. verknupften

griechischen Sagen bilden wohl die fiir helleni-

sche Anschauung marchenhaft reichen Weihge-

sclienke in Delphi (Herod. I 14. Athen. 231 e).

Der sprichwortliche Reichtum des Konigs (s. o.

20 Archil, frg. 25. Lucian. paras. 58, seine Schatz-

kammern stehen, ein echtes Marchenmotiv, fur

jedermann offen, Philostr. vit. Ap. Tyan. 336 K.)

fand seine volkstiimliche Erkla'rung durch die

Sage vom unsichtbarmachenden Wunderring (Plat.

Rep. II 359 d—360 a; danach Cicero de ofiic. HI
38. Philostr. Her. 137, 31 K.), der dem armen
Hirten zur Konigsherrschaft verhalf und kraft

dessen ihm alle Schatze der Welt zur Verfiigung

stehen. G. und sein Ring sprichwOrtlich als un-

30 erreichbare Wunderdinge Plat. Rep. X 612 b. Lu-

cian. bis accus. 21 ; nav. 42. Suid. s. rvyov

danrvhog. Diogen. II 20. Apost. V 71. XV
85. Tzetz. Theog. 12. Der Wunderstein fand

sich nach Philostr. vit. Ap. Tyan. 89, 28 K. im
Kopf gewisser indischcr Schlangen. In dor Sa-

genwendung, daB G. mit Hilfe seines Binges die

Konigin verfiihrt (Plat. Rep. II 360 a), oder sie

erst, ohne selbst gesehen zu werden, nackt sieht

(Herod. I 8, doch s. o.), ist wohl der EinfluB

40 einer offiziellen lydischen Uberlieferung fiihlbar,

nach der dor eigentliche Stifter der neuen Dyna-

stie ein Gott ist, der der Komgin heimlich beige-

wohnt hat. Die Fvyairi HpLvr\ Horn. II. II 865.

Herod. I 93. Strab. XIH 626 scheint auf eine

Wassergottheit hinzuweisen ; s. auch E. Miiller

Philologus 1852, 253. E. Curtius Arch. Zeit.

1853, 150. [Weicker.]

3) rvyqs, var. rvrjs, hundertanniger, fiinfzig-

kopiiger Riese , mit Kottos und Briareos Sohn

50 des Uranos und der Ge, Hesiod. Theog. 149.

714. Apollod. I 1, 1. Palaeph. 19. Schol. Plat,

leg. All 795 c. Tzetz. Theog. 64; s. o. Bd. Ill

S. 834 ; TQtzoTTdzoQ£$ bei Suid. und Etym. M. s. v.

nach Kleitodemos , FHG I 363; txviqpioi avefioi

Schol. Hesiod. Theog. 149, oder Jahreszeiten, G.

zeiftEgivog xatgog ebd. Von Uranos gefesselt,

werden sie von Zeus und den Gottern befreit,

Hesiod. Theog. 617f., und helfen ihnen im Kampfe

gegen die Titanen, die sie im Tartaros binden,

60 Theog. 713fM und bewachem Theog. 734. Wie
Briareos (s. Roscher Myth. Lex. I 1643) wird

G. mit den Giganten verwechselt Ovid, fast TV

593: am. II 1, 12. Trist. IV 7, 18. Sen. Here.

Oet. 167. Herodian. I 61 f 16. H 639. 678.

Bekker Anecd. Ill 1359. Etymologien s. Prel-

ler- Robert Gr. Myth. 49, 2.

4) Troianer, von Turnus getotet, Verg. Aen.

IX 762. [Wttcfc,!.]
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Gylidas. Archon in Delphoi im Jahre des

attischen Archon Simon (590/89), Hypoth. Pind.
Pyth. IIlp. 298 Boeckb. Marra. Par. ep. 37

;

vgl. Busolt Griech. Gesch. 12 697, 1. Pom tow
Philol. LIV 211. [Kirchner.]

Gylippos. 1) Sohn des Kleandridas, Spar-
tiate. Dafi er nicht Vollbtirger, sondern nur em
Bastard (jto&ag) gewesen sei, wie Aelian. var. hist.

XII 43 erzahlt, ist nicht glanblich. Im Winter

bynppos 1968

mOglich. Er baute die Gegenraauern weiter und
trat dem Feinde kraftig entgegen. Im ersten
Treffen ward er besiegt, aber im nachsten wurden
die Athener geschlagen, ihre tberlegenheit im
Felde gebrochen, und damit wandte sich ihr
Gltick, Thuc. VII 3. 5. G. machte sich nun auf,
um die Sikelioten zum weiteren Beistand aufzu-
fordern, und mit Erfolg. Im Fruhjahr 413 v. Chr.

.,_,. ™ . ,. _ r . Ai , .

kam er mit Verstarkungen zurfick und veranlaBte
415/4 v, Ghr., als die Syrakusier gegen Athen m 10 die Syrakusier, minmehr auch den Seekrieg in dieSmrta nin TTilfe W™ w^ „ iw« ™„ A™ Hand zu nehmeiK Wahrend der ersten Seeschlacht
Sparta um Hilfe baten, ward er ihnen von den
Spartanern als Befehlshaber bestimmt, Thuc. VI
93 , 2. Durch diese Aufgab e wird ihm eine
leitende Stellung im sizilischen Kriege zu teil,

dessen Geschiehte, wie sie Thukydides erzahlt,

die seinige uraschliefit. Was Diodor XIII und
Plutarch im Nikias berichten, stammt aus Thuky-
dides und hat kaum selbstSndigen Wert.

Von seinen frtiheren Schicksalen ist nichts be-

gelang es ihm, das von Nikias befestigte Plem-
myrion zu nehmen, ein schwerer Verlust fur die
Athener, Thuc. VII 21 ff. Vgl. Polyaen. I 42.
Die Folge war ein neuer Zuzug der Sikelioten;
je mehr die Athener in Nachteil gerieten, desto
mehr Feinde fanden sich gegen sie zusammen.
Es gelang den Syrakusiern, ehe die Hilfsflotte
unter Demosthenes eintraf, die attische Seemacht

kannt; er wird sich bereits als tuchtigen Kriegs- 20 zu besiegen; G. hatte das Unterriehmen zu Lande
mann gezeigt haben; jedenfalls hat er sich auf
Sizilien als umsichtigen, entschlossenen Fiihrer voll-

auf bewahrt. Im Fruhsommer 414 v. Chr. setzte er

sich mit wenigen Schiffen und Mannschaften in

Bewegung (iiber ein gtinstiges Vorzeichen auf der
Fahrt berichtet Seneca nat. quaest. I 1, 14), er-

hielt aber schon bei Leukas iiber die Lage des
belagerten Syrakus so ungtinstige Nachrichten,
dafi er auf einen Entsatz der Stadt nicht mehr

durch einen Angriff auf die Stellung der Athener
unterstiitzt (Thuc. VII 37); die Ftihrung zur See
nahm er nicht in Anspruch, sondern uberlieB sie

den Syrakusanern und Korinthern. Es folgte die
Ankunft des Demosthenes und der athenische An-
griff auf Epipolai, der vollkommen fehlschlug,
Thuc. VII 43f. Dieser unverhoffte Gliicksfall er-

weckte in G. die Hofthung, die athenischen Streit-

krafte ganz zu besiegen. Er bereiste auf neue

S?S
6
;

Gleiĉ kl gingen^ er und der Korinthier 30 die sizilischen Stadte und kehrte mit ansehn-
liclien Verstarkungen zuruck; auch eine pelopon-
nesische, inzwischen eingetroffene Schar brachte
er mit und beschlofi, die Athener zu Land und
zu Wasser anzugreifen , Thuc. VII 46. 50. Die
Athener gedachten nunmehr abzuziehen, als die
verhangnis voile Mondfinsternis (27. August 413
v. Chr.) sich ereignete, die sie veranlaflte, noch
27 Tage zu bleiben, und damit ihr Verderben her-
beifuhrte. Wahrend die syrakusanische Flotte

Pythen, um wenigstens Italien zu rettcn, mit vier

Schiffen moglichst schnell hinuber. In Tarent
machte G. Station und versuchte vergeblich Thurii,

wo er von seinem Vater her Verbindungen hatte,

zu gewinnen. Auf der weiteren Fahrt ward er

durch einen Sturm wieder nach Tarent zuruck-
geworfen und konnte erst nach einigem Aufent-
halt die Beise fortsetzen, Thuc. VI 94. 104. In
Lokri erfuhr er, daB Syrakus noch nicht ganz
eingescnlossen

,
und dafi es noch moglich sei, 40 den Athenern ihre zweite siegreiche Schlacht

Entsatz zu bringen. So machte er sich sofort lieferte, unternahm G. einen Angriff aufs feind-
auf nach Himera, das den Athenern feind war,
um von hier aus Syrakus zu erreichen. Er ge-

langte iiber Rhegion und Messana gliicklich nach
Himera; denn Nikias hatte seine Anwesenheit in

Italien anfangs kaum beachtet, und die attischen

Wachtschiffe waren noch nicht in der Meerenge
angelangt. In Himera fand er Aufnahme und
Unterstutzung, ebenso schickten Selinus, Gela und

liche Lager, jedoch ohne den gewfinschten Er-
folg (Thuc. VII 53). Dann half er bei den Vor-
bereitungen zur letzten grofien Seeschlacht (Thuc.
VII 65, 3) und leitete schliefilich den Kampf
gegen die abziehenden Athener, um ihre voTiige

Vernichtung herbeizufuhren, Thuc. VII 74, 2ff.

Als sie nach dem ersten Tage sich unerwartet
gen Siiden wandten und zu entkommen schienen,

einige Sikeler Hilfstruppen. Seine Ankunft, der^Owurde G. beschuldigt, daB er sie absichtlich habe
damit bezeugte Beistand Spartas belebte den Mut
der Sikelioten. Er sammelte im ganzen etwa
3000 Mann und kam iiber Ietai gliicklich bei

Epipolai in Syrakus an, gerade zur rechten Zeit;
denn schon dachten die Syrakusaner an Frieden,
Thuc. VII If. Seine Anwesenheit ward ent-

scheidend fur den Ausgang des Krieges. G. iiber-

nahm den Oberbefehl, brachte dazu eine ansebn-
liche Verstarkung mit und gab der syrakusischen

entschliipfen lassen (Thuc. VII 81); man ging
aber schleunigst an die Verfolgung, bis das Ende
erfolgte. Zuerst kapitulierten Demosthenes und
seine Leute, dann Nikias, Nikias versuchte ver-

gebens, freien Abgang zu erlangen, und ergab sich

dann personlich dem G„ da er zu ihm das meiste
Vertrauen hatte. DaB beide athenischen Feld-
herren umgebracht wurden, ist gegen den Willen
des G. geschehen, Thuc. VII 85f. G. blieb den

Knegfuhrung die Einheit, Zuversicht und Tat- 60 Rest des Jahres in Syrakus und kehrte erst im
kraft, die ihr bis dahin gefehlt hatte (vgl. Pint, ~ '

-

' - — .

- -
Nik. 19, der sich mit Eecht gegen die Behaup-
tang des Timaios wendet, dafi die Syrakusaner
anfangs uber G. gespottet batten. Eine wertlose
Anekdote fiber die Art, wie er -sieh Gehorsam
venjehafft, bei Polyaen. strat. I 42, 1). Zunachst
maditc er den Athenern die vollstandige Ein-
schlieBung, die Vollendung der Ummaaernng un-

nachsten Frfihling in die Heimat zuruck. Den
athenischen Schiffen, die ihn bei Leukas angriffen,

entkam er glucklich, Thuc. VIII 13.

Seine weiteren Schicksale sind unbekannt. Er
verschwindet und taucht erst nach dem Ende des
Krieges wieder auf. Er ward uberffihrt, einen
Teil des Geldes, das er im Auftrage Lysanders
nach Sparta brachte, auf die Seite gebracht zu
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haben. Nach dem gewOhnlichen Bericht ging er

in die Verbannung, nach Poseidonios nahm er

sich das Leben. Diodor. XIII 106, 8. Pint. Lys.

16f.; Nic. 19. 28; Pericl. 22; de lib. educ. 14

p. 10 B. Poseidonios bei Athen. VI 234 A. So

ist er ein bekanntes Beispiel spartanischer Geld-

gier geworden. Es scheint fast, dafi seine Eed-

lichkeit schon auf Sizilien angezweifelt ward,

Thuc. VII 81, 1. 86, 4,

Literatur: Holm Geschiehte Siciliens II 38fF.

Freeman-Lupus Geschiehte Siciliens III 179ff.

2) Spartiate, Vater der Agiatis, der Gattin

des Agis IV. und des Kleomenes III., Plut. Cleom.

1 ; s. o. Bd. I S. 808, 58. [Niese.]

Gylis. 1) Gvlis aus Lakedaimon. Siegt zu

C-lympia im Lauf 01. 33 = 648, Afric. bei Euseb.

I 198. [Kirchner.]

2) Spartiate, 394 v. Chr. Polemarch und
nach der Schlacht bei Koroneia Stelivertreter des

verwundeten Agesilaos. Als soldier unternahm
er einen Einfall ins lokrische Gebiet. Auf dem
Euckzuge uberraschte ihn die Nacht, und er fand

mit vielen andern seiner Leute durch die ver-

folgenden Lokrer seinen Tod, Xen. Ages. 2, 15;
hell. IV 3, 21f. [Niese.]

Gylon, Athener (ix KsQa^ioyy). Miitterlicher

GroBvater des Eedners Demosthenes. Wie Aiscln-

nes (III 171) erzahlt, soil er die pontische Stadt
Nymphaion verraten haben. Zu Tode verurteilt,

verlaBt er Athen, geht nach dem Pontos, wo er

von den dortigen Machthabern Kepoi erhalt. Hier
soil er eine reiche skythische Frau geheiratet

haben. DaB G. mit einer Geldstrafe belegt wurde,
erzahlt auch Demosthenes (XXVIII 2. Schafer
Demosth. 12 261. 264. 267). Aus der Ehe des

G. mit jener fremden Frau entstammen zwei
Tochter ; die eine heiratet Demosthenes von Leu-
konoe, die andere Demosthenes von Paiania, der

Vater des Eedners, Demosth. XXVIII 3. Aisch.

Ill 172. Schafer Demosth. 12 268.

[Kirchner.]

TvfivaaiaQx°Sf der Trager der yvfxvaoiaQyJa

:

Vorstand des Gymnasion, Schulvorstand , Fest-

ordner, Spielleiter, Neben der Form y. kommt
yvfzvaatdo/ij; vor: Aischin. I 12 und inschriftlich

in Chcrsonesos Taurica, Dionysopolis, Goelbazar,

Herakleia in Makedonien, Kyme, Mylasa, Nakrasa,
Pantikapaion, Tanais und Tomis. Da die Gym-
nasiarchie auch von Frauen bekleidet wurde,
tindet sich das Wort als Femininum, nur einmal
begegnet die Form ^u//faoia^/t;CIG5132 (Kyrene).

Im Lateinischen erscheint gymnasiarchus z. B.
Cic. Verr. I [ 4 , 42 , inschriftlich gymnasiurcfia
CTL III 336 (Apamea Myrlea) und 12415 (bei

Nikopolis ad Istrum). Das Verbum yv,uvaaiaQ-
ytlv (Poll. Ill 67) findet sich oft in den Formen
yvfivaoiaoyiav

, yvfivaoiaoyyjoas usw. Gleichbe-
deutend mit dem G. ist der aoycov rov yvpraoiov
in Berroea, LeBas II 1331 und der l-ri^u/rjye
toC yvnvaatov in Chalkis, Oesterr. Jahresh. I

Beibl. 48, von dem za unterscheiden ist der
£jzift€At]Tt}g yvpvaotagyja; (Eleusis . 'E<p}jfi. agy.
1883, 78, 6 und Phaselis

?
Bull. hell. XVI 443)

;

bei Plant. Bacch. 427 erscheint er als gymnasii
praefeetus. Die literarische tTberlieferung allein

mit ihrem einseitigen Interesse fur Athen ist

unzureichend, um das Wesen und die Bedeutung
*der Gymnasiarchie, deren Geschiehte zagleich, ein

Beitrag zur Geschiehte des BildungsWesens bei
den Griechen ist, zu erkennen. Als wichtigste

und ergiebigste Quellen haben wir die Inschriften,

daher sich die Notwendigkeit ergibt, das ver-

streute inschriftliche Material zu sammeln und
zu sichten, wobei die alphabetische Ordnung der
Stadte sich als die bequemste empfiehlt. Die
Papyrus, die fur Agypten vor allem in Betracht
kommen, konnten nur anhangsweise erwahnt

10 werden. Da das Material naturgemaB nicht

liickenlos und auch nicht fsir alle Orte gleich

vollstandig ist, kOnnen die Schlusse, die daraus
gezogen werden, nur auf eine gewisse allgemeine
Gultigkeit Anspruch erheben. Die Inschriften

geben uns zunachst AufschluB iiber die Aus-
breitung der Institution : mehr als 650 Inschriften

nennen den G. , beziehungsweise die Gymnasi-
archie an 209 Orten (auBer Agypten) fur die

Zeit vom 5. Jhdt. v. Chr. bis zum 4. Jhdt
20 n. Chr. in alien Landern griechischer Zunge.

Datierte Inschriften finden sich an 85 Orten,

daiunter weisen 50 Orte Inschriften aus der Zeit

vom 5. bis 1. Jhdt. v. Chr. auf, 106 Orte liegen

in Kleinasien und Syrien. Unter den erhaltenen

350 Namen von G. finden sich 97 rCmi-

sche, darunter 18 Aurelier; Frauennamen er-

scheinen 20. Da das Wesen einer Institution

nicht bloB in einer bestimmten Phase ihrer

Entwicklung erkannt werden kann, soil in dem
30 allgemeinen Teile der Versuch gemacht werden,

die Fhasen der Gymnasiarchie in historischer

Abfolge darzustellen mit Berficksichtigung der

ahnlichen Einrichtungen; der besondere Teil gibt

nahere Details fur Athen und die Stadte auBer
Athen sowie fur die G. der Privatvereine.

Ubersicht nach Ort und Zeit.

1. Adada (Kara Baulo) IGR III 372. 373.

2. Aigai (Cilicia) Move. x. $$l. II 47 oo\
3. Aigina IG IV 4. 4. Akalissos IGE III 649.

40 5. Akmonia CIG 3858. 6. Akrai IG XIV 213.

7. AkraipMa IG VII 2712. 4134. 8. Alabanda
Bull. hell. X 307, 2. 9. Alinda (Koskinia?) Bull,

hell. XV 340, 5. 10—11. Amorgos IG XII 7:

Aigiale 421-426. 515 (2. Jhdt. v. Chr.). Minoa
233-235. 12. Amphipolis Osterr. Jahresh. I 18

1

(1. Jhdt. v. Chr.). 13. Anapa (Gorgippia) Laty-
schew II 403. 14. Anaphe IG XII 3, 253
(2./1. Jhdt. v. Chr.). 15. Anazarboa Head HN
p. '599 (Zeit Hadrians). 16. Andros IG XII 5.

50 720. 17. Antikyra IG IX 1, 7 (nach 212 n. Chr.).

18. Apameia Kibotos Bull. hell. XVII 308. 6
= Ephem. epigr. VII 436 (ca, 155 n. Chr.)

= Rev. Et. gr. n 30. Athen. Mitt. XVI 148.

TAM. 19. Apameia Myrlea CIL HI 336. 20. Aper-

lai IGR III 692. 21. Aphrodisias CIG 2766.

2774. 2777, 2778. 2785. 2789. 2814. LeBas
III 1592. 1601. 1602 a. 1619. Bull. hell. IX
75, 5. XIV 237. Anz. Akad. Wien 1893, 100.

TAM. 22. Apoilonia (Pisidia) IGR m 320.

60 23. Apollonia-Sozopolis Arch.-epigr. Mitt. X 164, 6.

24. Apollonis (Lydia) Bull. hell. XI 87, 6. Denk-
schr. Akad. Wien LIII m\ 96. 97. 25. Argos IG
IV 584. 589. 26. Ariassos Bull. hell. XVI 429,

59. 27. Arneai IGR LTI 640 (2. Jhdt. n. Chr.).

TAM. 28. Aspendos IGR III 804. 29. Assos
IGR IV 256 (1. Jhdt. n. Chr.). 30. Athen IG I

35 b (421 t. Chr.). H 606 (4. Jhdt. v. Chr.).

1229 und 1340 (346/5 v. Chr.). 1181 (338/7 v. Chr,)-
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1233b und 1233 c (4. Jhdt. v. Chr.). 1353 (229

v. Chr.). 465. 481. 482. 979. 1046. 1197. 1221.

1227. 1230—1233. Ill 2. 89. 100. 103. 105. 107.

109. 118. 658. 659. 722. 1016 (54—65 n. Chr.)

und viele Ephebeninschriften ; vgl. (Xen.) rep.

Athen. I 13. Plut. Nikias 3; Anton. 33. 31.

Attaleia (Pamphylia) IGR III 777. 782. 783.

TAM. 32. Babylon Klio IX 352, 1 (109/8 v. Chr.).

33. Ealanaia Athen. Mitt. XVII 88, 2. 34. Bal-

bura Le Bas III 1222. Reisen II nr. 237.

35. Bargylia Le Bas III 496. 36. Berroea Le
Bas II 1331 = Duchesne-Bayet nr. 134 unter

Keletron. 37. Blaundos Denkschr. Akad. Wien
LIV nr. 270 = 38. Borganlu (Bithynia) Izvestija

II 112. 39. Caboucie (Syria) Bull. hell. XXVI
169, 9. 40. Chaironeia Plut. Kimon 1. 41. Cherso-
nesos Taurica Latyschew 1 195 (3. Jhdt. v. Chr.).

IV 153. Journ. d. Minist. f. d. Volksaufkl. (rus-

sisch) 1905, 261 (2. Jhdt. n. Chr.). 42. Chios
Dittenberger Syll.2 254. Athen. Mitt. XIII
173f., 14. \d, 17. 'Afyva XX 272 9od\ 43. Delos
IG II 985 (102—94 v. Chr.). Michel Recueil

641 (2. Jhdt. t. Chr.). Dittenberger Or. 343.

346. 366. 369. Bull. hell. Ill 376, 16. XIII 420.

XV 2511 XXIX 229. XXXI 435, 27. XXXII
414. XXXIII 489, 12. XXXIV 146, 34 (178/7
v. Chr.). 44. Delphi Bull. hell. XVIII 97, 14
(2. Jhdt. i). Chr.). XXXIII 571 (1. Jhdt. v. Chr.).

45. Dionysopolis (Thrakien) Arch.-epigr. Mitt.

XVII 210, 102. 46. Dorylaion Dittenberger
Or. 479. 47. Dymae Bull. hell. IV 521. 48. Elaia

Dittenberger Or. 332 (138—133 v. Chr.).

Athen. Mitt. XXXII 386. 49. Eleusis IG II

614 b (290/89 v. Chr.). 'E<fW . aQX . 1883, 78,6.

139,13. 1897,43, 13 (211 v. Chr.). 1895, 111,

27. Bull. hell. VI 436. XIX 113, 1. 50. Ephesos
CIG 2986. Anc. Gr. inscr. 500. 587. Osterr.

Jahreah. VIII 128f. TAM sehr oft. 51. Epidau-
ros IG IV 1432. 1467. 52-53. Euboia: Chalkis

'Ewp. aw. 1892, 168, 68 (192 v. Chr.). 'Afyva
VI 175, 2. XI 272, 2. Eretria Amer. journ. arch.

XI (1896) 173. 188 (2. Jhdt. v. Chr.). Philol.

X 300 (1. Jhdt. v. Chr.). 54. Erythrai CIG
3134. Le Bas III 53. Rev. Et. gr. XIV 297.

Abh. Akad. Berl. 1909, 59, 15 und 16 (ca. 100
v. Chr.). Osterr. Jahresh. XIII Beibl. nr. 46.

55. Eumeneia CIG 3886. 56. Euromos Le Bas
ni 314—318. 57. Gerasa IGR III 1351. 58. Goel-

bazar (Bithynia) Bull. hell. XXIV 406, 90/91.

59. Gytheion Le Bas II 243a. 60. Halikar-
nassos Le Bas III 502. Newton Halicarn. II

nr. 12a. 12b. 12c. Anc. Gr. inscr. 898. Bull,

hell. IV 202. 402. XIV 102. 103. S.-Ber. Akad.
Wien CXXXII 29, 2. 61. Herakleia am Lykos
Rev. phil. XXIII 284, 7. 62. Herakleia (Make-
donien) Bull. hell. XXI 162. 63. Herakleia am
Salbakos CIG 2953 c. Arch.-epigr. Mitt XX 64.

67. Bull. hell. LX 75, 5. 338, 21. 340, 22.

64. Hierapolis Inschr. v. Hierapolis nr. 278. 336.
65. Hieropolis-Kastabala Journ. hell. Stud. XI
250, 25. 66. Hypata IG IX 2, 31. 56. 67. Iasos
Bull. hell. XI 213f., 2-5. 217, 10. Rev. Et. gr.

VI 166,4. 175,9. 176, 10. 178, 12. 187f., 32
33. 37-42 (Ephebenkataloge von 34—92 n. Chr.,
die nach. Haussoullier R«v. phil. XX 97 aus
Didyma stammen). 68. Idebessos IGR Til 648.
652. 69. Hcaria Movo. h, §$l. I 139. 70. Hion
Dittenberger Or. 212 (306—280 v. Chr.).

CIG 3616-3619. Bull. hell. VII 272, 15. 71. Io-

tape IGR HI 831. 833. 834. 72. Kadyanda IGR;
III 516. 73. Kallipolis Bull. hell. IV 518 = XXV
325 = Dumont Melanges 100

z
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; bei Liebe-

nam unter Chersonesos. 74. Kalymnos Athen.
Mitt. XIII 188. 75. Kandyba Denkschr. Akad.
Wien XLV nr. 27. 76-77. Keos IG XII 5: Inlig.

620. 621. Koresia 647 (3. Jhdt. v. Chr.). 78. Ke-
ramos Journ. hell. Stud. XI 124, 7. 126, 9. TAM.

10 79. Kibyra Le Bas in 1213 vgl. Reisen U
nr. 242 (73 n. Chr.). 80. Kios Bull. hell. XY
482 (109 n. Chr.). XVI 320, 1. Athen. Mitt.

XXIV 421, 15. 8i. Kolossai Le Bas III 1693b.

82. Kolybrassos Head HN p. 601. 83. Komana
(Cappadocia) Grothe Heine Vorderasienexpeditiorc

I. LXXIII nr. 5. 84. Kormos Denkschr. Akad.
Wien XLV nr. 35. 38. 85. Kondalla IGR III 739.

(125-143 n. Chr.). m. WPaton-Hicks 34
(3. Jhdt. v. Chr.). 107—111. 114. 119. 371. 392.

20Herzog Koische Forschungen 61 nr. 15; vgl.

Joseph, bell. Iud. 1 422 (1. Jhdt. y. Chr.). 87. Kran-
non IG IX 2, 459—461 (2. Jhdt. v. Chr.).

88. Kyaneai Denkschr. Akad. Wien XLV nr. 28
(2. Jhdt. v. Chr.). 89. Kvme CIG 3524. 3529.
90—94. Kvpros: Chytria CIG 2627. Kition CIG
2626. IGR III 980. 982. Lapethus IGR III 933
(29/30 n. Chr.). Paphos CIG 2637. Ditten-
berger Or. 164 (146—116 v. Chr.). 165. 166.

582. IGR III 950. Salamis CIG 2630. IGR III

30 993. 994. 95. Kyrene CIG 5132. 96. Kys Bull,

hell. XI 306, 1 (52 n. Chr.). 97. Kvthera Dit-
tenberger Syll.2 506. 98. Kyzikos CIG 3660.
Journ. hell. Stud. XXLII 89 (47 v. Chr.). IGR
IV 145. 99. Lagina Xewton Halicarn. II nr. 96.

97. Bull. hell. V 189, 11. XI 31, 45. 148, 49.

157, 63. Reisen I nr. 134 a. TAM. 100. Lao-

dikeia am Lykos CIG 3945. Athen. Mitt, XXVII
271, 2. 101. Larisa IG IX 2, 506 (2. Jhdt.

v. Chr.). 511. 517 (3. Jhdt. v. Chr.). 539. 541.

40 620. 102. Lemnos IG XII 8, 25 (2. Jhdt. v. Chr.).

27 (3. Jhdt. n. Chr.). 103—104. Lesbos: Eresos-

IG XII 2, 527. Mitylene 82. 134. 208. 211. 232.

244 vgl. 258. 105. Lilybaeum IG XIV 276.

106. Loryma^j^. dp/. 1907, 211, 3. 107. Lydai
Jouin. hell. Stud. X 55, 6. 108. Magnesia am
Maiandros Inschr. v. Magnesia nr. 116. 153. 158.

163. 164. 179. 109. Magnesia am Sipylos Denkschr.

Akad. Wien LIV nr. 1 (2. Jhdt, v. Chr.). 110. Man-
galia Arch.-epigr. Mitt. XIX 107, 60. 111. Mcr-

50 mere (Lydien) Denkschr. Akad. Wien LIII nr. 126.

112. Massilia IG XIV 2444. 2445. 113. Megara
IG VII 29. 31. 97. 98. 114. Melos IG XII 3,

1091. 115—117. Messenia: Kastelia Journ. hell.

Stud. XXV 48, 9 (2. Jhdt, v. Chr). Korone Le
Bas II 305. Journ. hell. Stud. XXV 45, 4.

Methone Journ. hell. Stud. XXV 41, 1. 118. Mi-

letopolis IGR IV 130. 119. Miletos mit Bran-
chidai und Didyma CIG 2880. 2881. 2885. Anc.

Gr. inscr. 898. 914. 922. 924—926. Journ. hell.

60 Stud. VI 353, 108. Athen. Mitt. XVIII 268, 2.

Rev. phil. XI 42, 16. XX 99. XXI 42. 17. 44 r

19. XXIH 318, 34. Dittenberger Or. 472. 494.

120. MylasaCIG 2693d. Le Bas III 395. 407.

Athen. Mitt. XIV 110, 66. XV 267, 19, TAM.
121 Myra Reisen DZ nr. 82. 122. Nakoleia CIG
add. 3847b = Le Bas in 1011 unter Ankyra.
123. Nakrasa Le Bas III 1601. Athen. Mitt.

XXIV 217, 45. 124. Naios IG XH 5, 39. 125. Nea-
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polis IG XIV 729 (81 n. Chr.). 745. 126. Netum
IG XIV 240. 127. Mkaia CIG 3749. 3750.

128. Nikopolis ad Issum Bull. hell. XXI 164

(3./4. Jhdt. n. Chr.). 129. Nikopolis ad Istrum
(Uingebung) CTL III 12415. 130. Nisyros IG
XII 3, 104. 131. Notion Osterr. Jahresh. VIII

163 (219—215 v. Chr.); vgl. Bull. hell. XXX 349.

132. Nysa BulL hell. VII 272, 15. 133. Odessos

Antike Denkm. aus Bulgarien nr. 92 (1. Jhdt.

v. Chr.). 134. Oinoanda bei Termessos Bull. hell.

X 229, 9. IGR HI 493 (2. Jhdt. n. Chr.).

135. Olbia Latyschew IV 459 (3. Jhdt. v. Chr.).

136. Olympia Inschr. v. Olympia 283. 433. 437.

468. 940 (2. Jhdt. n. Chr.). 137. Opus IG IX 1,

285 = Le Bas II 1009 unter Narvke (1. Jhdt.

n. Chr.). 138. Orchomenos IG VII 3218. 3221.

3224. 139. Panamara Bull. hell. XI 375f. XII
82f. 252, 32. 264, 49. XV 185f. XXVIII 23f.

238f. 140. Pantikapaion Latyschew IV 211.

141. Paros IG XII 5, 137 (1, Jhdt. v. Chr.).

138. 144. 145. 232. 290 (1. Jhdt. v. Chr.).

292 (292/3 n. Chr.). 464. 1019. 1026. 142. Pa-
tara TAM. 143. Patmos Dittenberger Syll.2

681. 144. Pednelissos? (Syrt) Lanckororiski TI

nr. 259. 145. Peparethos IG XII 8, 642 (3, Jhdt.

v. Chr.). 146. Pergamon CIG 3551. Le Bas
III 1723 c. Inschr. v. Pergamon nr. 9. 252. 323.

440. 448. 457. 458. Dittenberger Or. 764
(139—133 v. Chr.). 486. Athen. Mitt. XVI 88, 1.

XXIV 168, 7. 170, 30. XXVII 99, 98. 101, 99.

127. 146. XXVIII 152. XXIX 161, 3. 170, 14.

XXXII 244f. 315f. XXXm 376f. XXXV 401f.

"OuijQOQ II 296. Ill 202. Imh oof- Blum er Klein-

asiat. Munzen 506. 147. Perge IGR III 794.

Lanckororiski I nr. 29. TAM. 148. Pessinus
Dittenberger Or. 540 (1. Jhdt. n. Chr.).

149. Petelia IG XIV 637. 150. Phalanna IG IX
2, 1238. 151. Phaselis Bull. hell. XVI 443.

152. Philadelphia (Lydien) CIG 3417. 3429.

153. Philadelphia (Syrien) Revue biblique V (1908)
571. 154. Phintia (Gela) IG XIV 256 (1. Jhdt. v.

Chr.). 155. Phokaia CIG 3413. 156. Plataiai IG
VII 1668. 1669. 4239. 157. Priene Inschr. v. Pr.

181 (ca. 300 v. Chr.). 99. 104. 108 (129 v. Chr.).

111-114 (1. Jhdt. v. Chr.). 147. 174. 158. Prusa
imoyos IX nr. 10 - Rh. Mus. XXVH 319, 2.

Arch. Anz. 1903, 39. 159. Prusias am Hypios
IGR III 68. 1422 (214 n. Chr.). 160. Pydnai
Reisen I nr. 96. 161. Region IG XIV 616.
162. Rhodos IG XII 1, 3. 46. 839. 163. Sala-

mis IG II 594 (127/6 v. Chr.). Wilhelm Bei-

trage nr. 89 (2. Jhdt, v. Chr.). 164. Samos
Bull. hell. V 480f, 3. 4. 7. 165. Sainothrake
IG XII 8, 238. 166. Sardeis CIG 3462. 167. Se-

leukeia am Kalykadnos Denkschr. Akad. Wien
XLIV nr. 181. 168. Selge Lanckoron'ski II

nr. 249. 169. Sestos Dittenberger Or. 339
(125 v. Chr.). 170. Sidon Bull. hell. HI 261, 5.

171. Sidyma Reisen I nr. 39. 43. 47. 50. 52.

172. Sikyon Plut. Arat, 53 (3. Jhdt. v. Chr.).

173. Silandos (Selendi) Michel Recueil 643
(2. Jhdt. v. Chr.). 174. Sillyon Lanckororiski
I nr. 58-60. 175. Sinope CIG 4157. 176. Si-

phnos IG XII 5, 484. 177. Sirra CIG 2007
(1. Jbdt. n. Chr.). 178. Smyrna CIG 3185. 3201.
3779. Movo. x. fitpX. II 57, 137 vgl. m 138
nr. 179. 179. Soluntum IG XIV 811. 180. Sparta
CIG 1326. 1336. 1340. 1347-1349. 1351. 1353.

1354. 1356—1358. 1363. 1365. 1366. 1369. 1371-
1379. 1381. Bull. hell. IX 514. Annual of Br.
Sch. XII 451. XIII 189, 43. XIV 126, 50 (2. Jhdt.

n. Chr.). 181. Stratonikeia (Caria, vgl. Panamara)
CIG 2719. 2720. 2724. Le Bas ni 517. 525.

182. SyedraHead HN p. 612. 183. Synnada Bull,

hell. XVII 284, 86. 184. Tabai Bull. hell. XIV
625, 27. 185. Tanagra IG VII 557 (1. Jhdt.

v. Chr.). 186. Tanais Latyschew II 439. 440.
10 442. 446—448. 451. 187. Tarmia (Mughla) BulL

hell. X 490, 1. 491, 2. 188. Tarsos Bull. hell.

VH 325, 24. Strab. XIV 674. 189. Tauromenion
IG XIV 422. 430 (1. Jhdt. v. Chr.). 190. Tegea
Le Bas II 1517. Bull. hell. XVII 17, 21. 19, 23.

20, 24. XXV 275, 12 (194/5 n. Chr.).
t

EtPiPL.

clqx- 1906, 52. 191. Tenos IG XII 5, 818 und 911
(2. Jhdt. v. Chr.). 880-886 (1. Jhdt, v. Chr.).

192. Teos Dittenberger Syll.2 523 (ca. 300-

v. Chr.). CIG 3060. 3086. 3087. Le Bas III

201558. 193. Termessos Lanckororiski II nr. 7
—11. 53. 89. 120. CIG 4363. TAM. 194. Thasos-

IG XII 8. 377 (4. Jhdt. v. Chr.). 458. 459.

195. Theben Diog. Laert. VI 90. 196. Themi-
sonion Michel Recueil 544 (119 v. Chr.) = Bull,

hell. XIII 335, 4 unter Eriza. 197. Thera IG
XII 3, 331. 338. 339. 341. 342. 396-398. 460.

461. 496. 1299. 1314 (3/2. Jhdt. v. Chr.).

198. Thespiai IG VII 1777. 1825. 1856. 1885
(4. Jhdt. 11. Chr.). Plut. amat. 10. 199. Thes-

30salonike CIG 1967. Duchesne-Bayet Memoire
nr. 2. Akrj&eia 1906 nr. 42, 3. 5. 7. 10. nr. 48,

23. 30. 33 (244 n. Chr.). 36. 40. 200. This-

bai IG VII 2235. 201. Thuria Michel Re-
cueil 612 (3. Jhdt. v. Chr.). 613 (2. Jhdt. v. Chr.).

202. Thyateira CIG 3479. Bull. hell. X 411, 5.

Rev. Et. anc. Ill 265, 1. Denkschr. Akad. Wien
LIV nr. 69. 203. Tlos TAM. 204. Tomis und Vm-
gebung Arch.-epigr. Mitt. VI 24, 48. VIII 12,

26. XV 95, 14. XIX 222, 89. 223, 90. 205. Tralleis-

40 CIG 2922 (1. Jhdt. n. Chr.). Athen. Mitt. VIII

318, 2. XXI 262. Dittenberger Syll.2 674.

SterrettEpigr. journ. 389. Papakonstantinu
ToaXlw nr. 148. 206. Trapezopolis CIG 3953 c.

207. Trozen IG IV 749 (4. Jhdt. v. Chr.). 753-

(3. Jhdt. v. Chr.). 208. Tyndaris Cic. Verr. II

2, 42 (1. Jhdt. v. Chr.). 209. Xanthos CIG 4275.

Reisen I nr. 77. 96. 98. 210. Unbekannter Herkunft

ist ein beim Albanersee gefundenes Gewicht mit
Erwahnung des G. IG XP7 2417, 1.

50 Agypten. fberdie Gymnasiarchie in Agypten
handelt F. Preisigke Stadtisches Beamtenwesen
im rOmischen Agypten, Halle a. S. 1903 c. VI
S. 53—68. Hier seien nur einige Stellen ange-

fithrt. 211. Museum in Alexandria Ditten
berger Or. 713 (250 n. Chr.). Aichiv f. Pa-
pyrusf. II 566, 128. 567, 130. IV 238. 212. Kairo
Archiv II 548, 26 (185-181 v. Chr.). V 162, 7

(2./1. Jhdt. v, Chr.). 213. Lvkopolis CIG 4707.

214. Naukratis Archiv II 543, 18. 215. Thebai

60 Dittenberger Or. 194 (42 v. Chr.). 216. Sakha
(Xous) Dittenberger Or. 708 (180—192 n. Chr.).

Arsinoe BGU I 112 (58—60 n. Chr.). Fayuni

BGU I 109. 184. 324. 347. Gr en fell An 'Ale-

xandrian erotic frg. 47 (148 n. Chr.). 50 (260
n. Chr.). Oxyrhynehos, Oxyrh. Pap. I 33. 54
(201 n. Chr.). 55. 59. 60 {323 n. Chr.). 71 {303
n. Chr.) u. 0. II 237. 257 (95 n. Chr.). IH 471.

477. 501. 507. 512. IV 715 (131 n. Chr.). 716



{186 n. Chx.). Hermopolis, Corpus Papyror. Her-
mopol. Inr. 53. 57.

Wenn wir zur Erganzung dieser tTbersicht
<las Verzeicbnis der Gymnasien (s. den Art.)
Taeranziehen , so finden wir bestatigt, was Plat,
.symp. 9 Tiber die <pdoyv/nyaaxia und <pdooo<pta
-der Griechen und rep. \

T
II 535 D. fiber das Ver-

haltnis des tpdoyv^ivaot^g zum (pdofta^g sagt,
end dafi Mommsen E, G, V 334 mit Recht
behauptet: ,Die allgemeine Bildung ist wahr- 10
scheinlich nirgends weiter verbreitet und ein-
greifender gewesen als in Kleinasien'.

A 11gem ein es. Erne Einrichtung, die so
vieie Jahrhunderte und in so vielen Stadten
griechischer Zunge bestand, mufite manchen
Wandlungen unterliegen; richtig bemerkt schon
Krause Hell. I 183: ,Dic Gymnasiarchie war
nicht zu alien Zeiten in demselben Staate und
nicht in alien Staaten dieselbe'. Bei der Dar-
stellung der Gymnasiarchie wurden verschiedene 20
Ansichten aufgestellfc, bald wurde diese, bald
jene Seite ihrer Wirksamkeit hervorgehoben, vor
allem aber die Streitfrage aufgeworfen: ,War die
Gymnasiarchie ein Amt oder eine Leiturgie?'
Uber die frtiberen Ansichten vgl. Dumont Es-
sai I 219f. und Grasberger III 463. Gras-
berger III 464 halt daran fest, der G. sei

nach der BedeutUDg des Wortes der Vorsteher
•der Gymnasien und Palastren gewesen und habe
eine praktisch-padagogische Tatigkeit entfaltet, 30
verweist auch 470, 2 mit Eecht auf die ver-
schiedene Konstruktion des Verbums yvfAvaoiag-
jeiv. Vom 2. Jhdt. v. Chr. an aber sei die
Gymnasiarchie nichts weiter als die Bestreitung
<iev Kosten fur den gymnastischen Unterrichts-
betrieb, III 469; vgl. Dumont 219. Le>y Rev.
Et, gr. XIV 370. Demnach ware die Gymnasi-
archie aus einem Amte zu einer Leiturgie ge-
worden. Ahnlich ist die Auffassung bei Ram-
say Cities 444 und Chapot La pro?. Rom. 40
procons. d'Asie 279: der G. habe urspriinglich
die Aufsicht fiber die Erziehung gehabt, sei aber
zu einem Lieferanten des Oles herabgesunken.
Die entgegengesetzte Ansicht: die Gymnasiarchie
sei in der alteren Zeit eine Leiturgie gewesen,
erst spater ein Amt geworden, finden wir ver-
treten durch Menadier Qua condicione Ephe-
sii . . 90 , Liebenam Stadteverwaltung 373 und
Schneider Die griechischen Gymnasien und
Palastren 79, 3 vgl. 129. Hicks Anc. Gr. inscr. 50
p. 48 behauptet, die G. batten mehr finanzielle als
disziplinare Aufgaben gehabt; vgl. auch Bttrch-
ner Ephesos 52. Poland Gesch. d. griech.
Vereinsw. 401 sieht in den G. wohl staatliche
Beamte und Leiter des Gymnasion, in den meisten
Fallen aber nur Verwalter von Geldern. Abel Rev
bibl. V (1908) 571 weist den G. vor allem die
Olverteilung in den Gymnasien und Badern zu;
dafi yvuvaotaoxEiv fast gleich sei dXstysiv und
ilatodsTsiv, bemerkt Dittenberger zu Or. 47960
und 622. Da die Quellen fur die Gymnasiarchie
<lie Kennzeichen sowohl des Amtes als der Lei-
turgie bieten, will Gilbert II 372 Anm. die
Gymnasiarchie als Leiturgie von der Gymnasi-
archie als Amt bestimmt geschieden wissen und
Dumont Essai I 229 sowie ihm folgend Pon-
gees Bull. heU. XV 268f. unterscheidet vier
Arten der Gymnasiarchie. Glotz, der in dem

/ Vfivtx<Fia(>%og iyv-6

trefflichen Artikel Gymnasiarchie (Darem berg
et Saglio Dictionn. II 1675—1684) das gesamte
Material behandelt, versucht, Typen der Gym-'
nasiarchie festzustellen , ohne dafi es ihm trotz
redlicher Muhe gelingt, diese Typen scharf zu
sondern, und gelangt zu dem Resultate: Die
letzten drei Jahrhunderte v. Chr, hat die Gym-
nasiarchie als Hauptaufgabe die Leitung der
Jugend in Griechenland, auf den Kykladen und in
Sizilien; yom Ende des 2. Jhdts. v. Chr. an und
beinahe auschliefilich in den Stadten Kleinasiens
lafit sie die Mitburger durch die freiwilligen
Leistungen des vornehmen und reichen Gym-
nasiarchen Anteil an seinem VermfSgen gewinuen.
Gardiner Greek Athletic sports and festivales

502 nimmt diese Aufstellung, deren Richtigkeit
sich nicht bestreiten lafit, an. Wie in spaterer
Zeit agyaL und Isixovgylai , die oft zusammen
erwahnt werden, z. B. Ankyra IGR III 194, Ar-
neai IGR III 640 (2. Jhdt. n. Chr.) , Ephesos
TAM, Miletos CIG 2885 d, Minoa IG XII 7, 233,
Nakrasa Athen. Mitt. XXIV 217, 45 unterschieden
wurden, laflt sich nicht bestimmen; wird doch
bisweilen dieselbe Wtirde einmal als agxn, dann
als Xstxovgyia bezeichnet: so die Stephanephorie
in Nysa Bull. hell. IX 124 B. In Priene wird
Inschr. v. Pr. 4 (332—306 t. Chr.) und 112 (84
v. Chr.) die yga^azeia als Xsirovgyla, in 113
abwechselnd als Isirovgyla und agxrj erwahnt,
nr. 174 wird die Gymnasiarchie miter den Lei-
turgien aufgezahlt, nr. 112 aber agxy genannt.
Die Gymnasiarchie selbst erscheint bald als &q-/ji,
wie zahlreiche Beispiele unten zeigen, bald~ als

XetrovQyia. Gytheion Le Bas II 243a (2. Jhdt.
n. Chr.) heifit es /nrjzE o.qxovzo$ fiijdsvds /ufa
yvfivaoiaQxov xcolvovrog, also ein Gegensatz zwi-
schen aexoiv und y., wie Plut. praec. gcr. reip.

31. Mylasa CIG 2693 d uberniramt ein Burger
aXetrovQyqTos &v das G.-Amt, Panamara Bull,
hell. XXVIII 37, 21: aluxovgyrioin. y.ai dre-
Xrfq Tsxsiurjvevog iyv{ivaoiaQXf}oev. Ein Gegen-
satz zwischen Amt und Leiturgie bestebt nicht:
jedes Amt ist eine Leiturgie, da es sowohl an
die personliche Tatigkeit als an das VermOgen
Anspruche stellt, wie andererseits auch die Lei-
turgie nicht blofi Geldopfer auferlegt, sondern
auch mit persfinlichem Dienste verbunden ist.

Aristot. Pol. VI (IV) 4, 1291 gebraucht den
Ausdruck aoytjv Xurovgystv und ahnlich in der
Inschrift aus Stiris: Michel Recueil 24 (2. Jhdt.
v. Chr.); vgl. Martin bei Daremberg-Saglio
Dictionn. Ill 1095. v. Wilamowitz-Moellen-
dorff Staat und Gesellschaft der Griechen 161
u. 5. Eine richtige Bemerkung uber die Gym-
nasiarchie macht Le'vy Rev. Et. gr. XIV 370:
L'aneienne liturgh comportait deux elements,
un devoir de direction et une prestation peeu-
niaire; mit dem ZurQcktreten der einen Seite
anderte sich die Stellung des G. Die tafieXeta
und rpdozifiia des G. wird in der Inschrift Tbera
IG XII 3, 331, dajiavrj und aatfiaxiXTj xaxoxa&ia
in Pergamon Athen. Mitt. XXXIII 330, 2 erwahnt.
Inwiefern diese beiden Tatigkeiten mehr oder
weniger hervortreten konnten, kann an der hi-
storischen Entwicklung der Bedeutung des Gym-
nasion (s. d.) erkannt werden. Solange das
Gymnasion bloB Tumanstalt war, konnte der
G. als ^urninspektor' (Mommsen B. G. V 334)

fungieren ; mit der Ausgestalttmg des Gymnasion
zum staatlichen Festplatz und zum ,Biirgerkasino'

(Mommsen R. G. V 326) mufite sich die Stel-

lung des G. andern. Insofern das Gymnasion
als Eserzierplatz der Epheben diente, fuhrte die

.Aufsicht der Strategos; vgl. Ziebarth Osterr.

Jahresh. XIII 109. Das Gymnasion diente als

tfbungsplatz fur die Teilnehmer an religi^sen

Aufziigen, besonders an den Fackelwettlaufen

:

in Koresia IG XII 5, 647 interveniert der G.

beim Fackelwettlauf , ahnlich in Aigiale IG XII

7, 515. In Patmos Dittenberger SylL* 681

(2. Jhdt. v. Chr.) sind die Xaiuiadioxai und
aXeifpofievoi die Klassen eines und desselben

Gymnasion. In Athen erscheinen die G. im
5. und 4. Jhdt. v. Chr. als Leiturgen rait der

Sorge fur gewisse Eackellaufe betraut, und auch

im 2. Jhdt. v. Chr. werden als Teilnehmer an

Eackelwettlaufen genannt Besucher des Lykeion:

IG II 444 veavioxot, 445 avdgsg sy Avxsiov. Es
geht aber nicht an, die Gymnasiarchie schlecht-

hin als identisch mit der Lampadarchie zu er-

klaren, wie Dumont Essai I 220. Bliimner
Privataltert. 338, Grasberger III 466 und Gil-

bert II 372 Anm. getan; Martin (Daremberg-
Saglio Dictionn. Ill 912) bemerkt richtig, dafi

beide Funktionen geschieden sind. Aristoteles

(VIII [V] 8, 1309) erwahnt die Lampadarchie als

Leiturgie neben der Choregie. Aapmabagym
(Xapxddapxoi) sind uns zum Teil neben G. be-

zengt: Athen IG I 35 b. II 444. Chios Abb.
Akad. Berl. 1909 II 59, 14. Delos Bull. hell.

XIV 504, 6 (250 v. Chr.). VI 146. XV 255. 263.

Eumeneia Bull, hell. VIII 237, 7. Ephesos CIG
3018. Herakleia Pontica Bull. hell. XXII 473.

Keos, Koresia IG XII 5, 647. Lesbos, Mytilene

IG XII 2, 134. 258 (dQottayerfoas). Paros IG XII
5, 173. 174. 176. Patmos Dittenberger Syll. 2

68 L (mit Bemerkung). Samos Michel Recueil

901 (2. Jhdt. v. Chr.). Smyrna Arch.-epigr. Mitt,

IX 133. Teos Athen, Mitt. XVI 291, 17 (Lei-

turgie!). Termessos Lanckororiski It 133. Un-

richtig erklart Liebenam 375, 2 den Lampa-
darchos als zum Dienerpersonal gehorig. Da der

G. bei der Vorbereitung und vielfach auch bei

der Ausfiihrung einer Festfeier tatig ist, kOnnen
wir ihn als Festordner bezeichnen. Die wichtigste

Aufgabe des Gymnasion war, als tJbungsstatte

fiir die korperliche und geistige Ausbildung, als

staatliche Unterrichtsansftilt zu dienen. Zur Auf-

sicht bestellte der Staat besondere Beamte, die

an verschiedenen Orten verschiedene Namen

fiihren. Platon leg. VI 764 C verlangt die Ein-

setzung von f.iovoutrjs xai yvfxvaoxixfjg ao%ovx£s,

die fiir die zweckmafiige Einrichtung der yvtivd-

oia und StdaaxaXela. fur den Unterricht und fiir

die Aufsicht iiber die Besucher Sorge tragen. Da-
mit stimmt die Angabe einer Inschrift aus Perge,

Lanckoron'ski I 29: yv/nvaotdgyog f}yt}aazo xov

yvfivaoiov xai r^g zebr irf^wv xal vetov ooxpoo-

avvrjg xQQioxr), Aristot. Pol. VII (VI) 8, 1322 b
betraut mit der Aufsicht fiber die svxoauia die

yvvatxovofiia , vofiOfpvXaxia , Ttaidovofiia , yv\iva-

otv.gxla\ IV (VII) 17 bezeichnet er die xatdovo-

fioi als agxovT£s- In Trozen wird der G. Char-
mos im 4. Jhdt. v. Chr. geehrt, weil er for die

Epheben und Neoi gesorgt hatte, oncog evzax-

x&yxt IG IV 753. Noch im J. 194/5 n. Chr.

erscheint in einem Ephebenkatalog zu Tegea,

Bull. hell. XXV 275, 12 ein G. und ein Hypo-
G. Dainit haben wir auch eine Zeitbestimmun*r
fiir die Tatigkeit des G. als Gymnasial- und
Schulvorstand; sie lafit sich vom 4. Jhdt. v. Chr.

bis Ende des 2. Jhdts. n. Chr. verfolgen. Zunachst

diente das Gymnasion den ttbungen der Epheben,,

Paus. VII 27, 5. Theophr. VII (XXI) 5. IG VII
2849 ; daher erscheint der G. als eigentlicber

10 Ephebenmagistrat, entsprechend dem athenischen

Sophronistes, spater Kosmetes. Grasberger III.

315 irrt, wenn er den Paidonomos den genannten

athenischen Beamten gleichsetzt. Teles sagt bei

Stob. Flor. Ill 235 , 72 : eqpTjfios ysyovsv , ?.{i-

jzaXiv xoay,^Tt}v (pofistxai , xov Ttaidoxgifiyv , xov

OTiXofidyov t xov yvptvaalagyov , vsio Ttdvxoiv xov-

xojv fiaoxiyovim usw. ; vgl. Epiktet. dissert. III

7, 19 xk avxovg ziaifevosi; xlg syrj/Sagyog; rig

yv/nvaoiagyog ; Plut. arnat. 9: ei de aoyst fig£-

20 tpovg rj tiz$1] xai ziaibog 6 diddoxaXog , scpij-

jiov ds yvfivaaidgyog; 10 (von den Thespiern).

. . . xovg yvuvaoidgyovg Jiagcbg~vvoV agyovai yag-

loyvgoig xtbv siprjfiaw. Daher bezeichnen sich

die Epheben nach ihrem G.: Teos Le Bas III

1558: oi etprjfioi oi vjzo yv{ivaoiagyov. Aber nicht.

bloB die Epheben, sondern auch andere Alters-

klassen bentitzten das Gymnasion und standen

daher unter der Aufsicht des G. In Sikyon

nahmen am Leichenzuge des Aratos (3. Jhdt-

30 v. Chr.) aatdsg und syrjfioi unter Fuhrung des

G. teil : Plut. Arat. 53. Schon seit dem 4. Jhdt.

v. Chr., nicht erst, wie Ziebarth Griech. Ver. Ill

meint, seit dem 2. Jhdt. v. Chr., treten die vsoi

auf, die allmahlich das Ubergewicht erlangten;.

seit dem 1. Jhdt, v. Chr. kommen noch die ye-

govreg, Ttgeoflvxsgot, Ttax&QEg hinzu. Diese Alters-

vereine hatten als ihren Mittelpunkt das Gym-
nasion, der G. hatte die gute Sitte zu uber-

wachen: v. Wilamowitz-Moellendorff Gott.

40 Gel. Anz. 1900. 579. Poland Gesch. d. gr.

Vereinsw. 102. Wir finden besondere Bezeich-

nungen: y. xf\g zioleayg oder xtbv tzoXitwv.

Hypata IG IX 2, 56; Iotape CIG 4411a; Kos
Paton-Hicks 108. Ill ; Kios Bull. hell. XV 482;
Laodikeia a. L. CIG 3945 ; Magnesia a. M. K e r n
nr. 164; Miletos (Branchidai) Rev. phil. XXI
42, 17; Thyateira CIG 3479. R x&v jiaidvv At-

taleia (Pamphylien) Lanckorohski I 8.9; Ere-

tria Amer. journ. arch. XI 173; Kypros, Lapethus

50 IGR III 933. T. x&v ifpyptov. Kos Paton-
Hicks 108—110; Lesbos, Mytilene IG XII 2, 134

(at #ea>); Notion Osterr. Jahresh. VIII 163; Priene

Inschr. v. Pr. 1 11. r.xtowioi v : Attaleia L an cko

-

roriski I 8. 9; Halikamassos Ber. Akad. Wien
CXXXII nr. 4; lasos Bull. hell. XI 213. 2; Rev.

Et. gr. VI 178, 32: Kos Paton-Hicks 107-109.

Ill; Lesbos, Mytilene IG XII 2, 134: Miletos.

Athen. Mitt. XVIII 268, 2. Rev. phil. XX 99, 4.

XXI 42: Patara TAM; Pergamon Athen. Mitt.

60 XXXII 260, 8 ; Priene Inschr. von Priene 1 11—114 v

Rhodos IG XII 1. 839 (y. veioxsgog — y. x&v view*

vecozEga yvftpaatagyia — y. xatv vecov, Vgl. van G el-

der Gesch. der alt Rhodier 259); Sidyma Reisen

143; Stratonikeia CIG 2720. 2724. LeBasIH
525; Xanthos Reisen I nr. 96. 98. r. x&v yegataiv.
Aphrodisias TAM; Attaleia Lanckoronski I
8. I. tc3*> yegorxfov'. Stratonikeia CIG 2720^
Tabai BulL helL XIV 625, 27. r. rfc yegov-



aiag: Blaundos Denkschr. Akad. Wien LIV 270;
Hierapolis Jndeich nr. 336; Hieropolis-Kasta-

Iiala Journ. hell. Stud. XI 250, 25; Magnesia
a. M. Kern nr. 164; Miletos Athen. Mitt. XVIII
268, 2. Rev. phil. XXIII 318, 34; Myra Reisen
II nr. 82; Sidyma Reisen I nr. 50. 52; Xanthos
OTG 4275. r. Toiv jzgeofivTEQcov: Iasos Rev.
Et.gr. VI 166. 176. 187; KosPaton-Hicks 119;
Magnesia a. M. Kern nr. 163; Rhodos IG XII 1,

1 VfivaaiaQxo$ lytfu

berger Or. 339; Silandos Michel Rec. 643
(2. Jhdt. v. Chr.); Tarmia Bull, hell. X 490.
3, 4; Thessalonike Duchesne ^Bayet nr. 2.

r. und jratdovoftog hegegnet uns in Elaia
Inschr. von Perg, 246; Laodikeia a. L. CIG
3945. Osterr. Jahresh. VIII J.64; Magnesia a. M.
Kern nr. 98 u. a.; Notion Osterr. Jahresh. VIII
163; Smyrna CIG 3185; Termessos Lancko-
ronski II 7f.; Themisonion Michel Rec. 544;

46 [y. jiQsafivTsoog = y. jtov xQsofivTEgw, die 10 Tralleis Papakonstantinu nr. 40. 148; auf Rho-
Bedenken Polands 98, es handle sich noch nicht dos erscheint neben dem y. ein iniosaxag tojv
um eine vOllig entwickelte Gerusie, sind unbe- zrai'Stov (1. Jhdt. v. Chr.) IG XII 1, 43. 55. Einen

y., vxoyvfivaoiagxos und iyrffiaQyog finden
wir in Apollonis Bull, hell XVIII i58; Kios
Bull. hell. XV 482; Lesbos, Mytilene IGR IV
100. 101; TegeaBull. hell. XXV 275, 12; Thera

griindet). r. xoiv TrartQOiv. Miletos CIG 2880.
journ. hell. Stud. VI 353. Rev. phil. XX 99.

XXI 42. 44. Nach dem Gymnasion bezeichnet
ist der y. iv Avxsitp in Epidauros IG IV 1467
und der y. iv VXv^tsup in Megara IG VII 31. IG XII 3, 342. 542. 1299 (auch naidovdpog).
Nicht selten hatte ein G. die Leitung aller Gym- r., vjioyvfivaalagyog und naibovopog be-
nasien, z. B. Branchidai: y. tkxvtqjv tqjv yv/iva- gegnen uns in Kos Paton-Hicks 34. 55- Per-
<j(W

(

CIG 2885. Anc. Gr. inscr. 922; Didyma
: 20 gamon Athen. Mitt XXXII 244,' 4 (127 v.' Chr.).

y. Tidrzmv xqqkos Dittenberger Or. 472 mit r., itprjfiaQxog und jtaidovdpog erscheint
Bemerkung; Pergamon: y. 7idvro>v rcav yv/uva- in Ephesos Anc. Gr. inscr. 481. TAM; Mi-
oitov Athen. Mitt. XXXII 330, 61. Den Amts- letos CIG 2885. Rev. phil XXI 212, 16. Anc.
Iwreich des G. lassen folgende Bezeichnungen er- Gr. inscr. 924. 925 ; Priene Inschr. von Priene

otcov l&vovg Bull. hell. XXI 162; Lagina y. iv to}

jtsQtxolic*} TAM; Panamara y. iv dfi^otigotg roig

/tog hat Kyzikos autzuweisen CIG 3660. IGR
IV 145. 154. Journ. hell. stud. XXXKI 89. Unter

yv(A,vao(otg xai iv x<p ieg<p ^eouioXu^ Bull. hell. 30 alien diesen werden wir Beamte zu verstehen
XV 199. 141; Pergamon y. iv xotvol xyg 'Aoiag
Le Bas III 1723c (vgl. die ayzlaQxia — Epheb-
archie im Avxioiv to xoivov IGR III 648); bei

Nikopolis ad Istrum gymnasiarcha empori Pire-
temium CIL III 12415. Wahrend dieser Zeit

ist der y. der agycov tov yv/nvaawv, wie er in

Berroea Le Bas II 1331 erscheint; vgl. Hesych.
a. v. yvfivaataQXOQ ' aqywv £vazov, der g~vaxog war
ein Teil des Gymnasion. Er gehOrt als solcher

haben: den Timbovouog bezeichnet Aristot. Pol.

IV (VII) 17 als vlqxwv , ebenso Hesych. s. v.:

dqyv\ «? xaga Adxcooiv. In dem Hypo-G. will

Glotz 1679 einen Adjunkten sehen, den sich der
G. selbst gibt; richtiger erklart ihn Krause
Pauly Realencykl. Ill 983 als Stellvertreter des G.
Gelegentlich seien einige mit vno- gebildete Amter-
bezeichnungen angefiihrt: vxayooavopog Smyrna
Rev. Et. gr. XII 386, 14; vjrodyfuovQyog Hie-

zu den aQyovjes tov yvpvaolov, wie die Inschrift 40 ropolis-Kastabala Journ. hell. Stud. XI 247, 17;
aus Kvzikos Journ. hell. Stud. XXXIII 89 sacd ^oaTQaz^og Paros IG XII 5, 1019; Tenos XIIaus Kyzikos Journ. hell. Stud. XXXIII 89 sagt,

zu den neQi Ttjg naideiag zcov Tzatdojv xai zajr

i<prjfiwv itjQovvzeg , wie wir in der Inschrift aus
Notion nach der Osterr. Jahresh. IX Beibl. 59 ge-

gebenen Erganzung lesen, zu der Beamtenhie-
rarchie des Gymnasion (Glotz), zu dem Education-
Departement of a Greek state, wie Has luck Cy-
zikus 258 sich ausdriickt. Wir finden einen y.
n„A ^;..«„ '__ __/ _. _..i> i

5, 880f.; VTiozdfusvojv Didyma Rev. phil. XXLTI
149, 30. tber den Ephebarchos s. d. Glotz 1679
meint, Ephebarch sei kein Beamter, sondern nur
ein von den Epheben selbst verliehener Ehren-
titel, Liebenam 350, der Ephebarch sei aus der

Reihe der Epheben genommen, Poland 90 will

in ihm keinen eigentlichen Beamten sehen. Da-
und einen vnoyvtivaotaQxo$ auf Amorgos: gegen erscheint der Ephebarch als Beamter nach-
IG XII 7,235 (Minoa). 421—425 (Aigiale); De- 50 gewiesen , wenn wir ihn in Ephesos Anc. gr.
los Bull. hell. XV 251 (vor 166 v. Chr.); Hali- inscr. 481 mit der Verwaltung einer firr das
karnassos Le Bas III 502; Melos IG XII 3, 1091

;

in Messenien Journ. hell. Stud. XXV 41. 1. 2
(Methone). 48, 9 (Kastelia); auf Naxos IG XII
5, 39; Paros IG XII 5, 232. 1019. 1026; in
Thuria Michel Rec. 612 (3. Jhdt. v. Chr.)- Tlos
TAM; 'frozen IG IV 753 (3. Jhdt. v.' Chr.).

r. und ifpfffiaQxog kommt vor in Akmonia
CIG 3858; Akalissos IGR HI 649; Apameia Ki-

das
Gymnasion bestimmten Stiftung betraut sehen.

wenn es in der Inschrift Branchidai Anc. gr.

inscr. 925 heiBt: srpffjiaoyog axoSsiydsi* tiooi-

orarai tov yvfivaoiov und in Philadelphia Le Bas
III 643: iqorj^agyov Ts'/Joavia zi]V d.Qyt)v. Zie-
barth Schulw.~52 meint mit Berufung auf IG
XII 2, 134, ein Schulaufsichtsbeamter, der Ephe-
barch . sei mitunter aus privaten Mitteln ange-

botos Rev. Et.gr. II 30f. (ca. 155 n. Chr.) ; Aphro- 60 stellt worden; nach der Lesung Cagnats IGR
disias CIG 2760. Rev. Et. gr. XIX 92, 8 ; Apollonia IV 101 : xaodayav xb ta x6tet iavzov iwMaoyov
Pisidien IGR III 319. 320; Argos IG IV 584. ist eine solche Annahme unnOtig. Nebenbei sei
589; Berroea Le Bas II 1331; Iasos (Didyma?)
Rev. Et. gr. VI 187f.

;
Idebessos IGR III 648;

Ikana Mova. *. fafil. I 139; Kolossai Le Bas
HI 1693b; Korone Le Bas II 305; Odessos
Denkm. aa* Bulgarien nr. 92. 114; Philadelphia
CIG S417. Le Ba« IU 649; Sestos Ditten-

nnOtig.

bemerkt, da6 der Ephebarch in manchen Stadten
mit der Leitung der Epheben betraut erscheint,

ohne dafi ein G. erwahnt wird: so in Deuriopus
Denkschr. Akad. Wien XV/XVI (1869) 168, 44;
in Pompeiopolis (Paphlagonien) werden als Beamte
in der dorch Cn. Claudius Severus eingerichteten

1301 Al'fiVtXOUXfJ^U^

Uphebeia nur Ephebarchen genannt: Bull. hell.

XXVII 826, 31. Die Gymnasiarchie erscheint oft

als &qxv bezeichnet, was auch LCvy a. a. O.

371 erwahnt, der aber mit Unrecht meint, es sei

parun abus signifieatif geschehen. In Akraiphia

IG VII 2712 heifit es von Epameinondas, der zum

zweitenmal G. ist: em t>;? wgcuw/? oqxw VQi-

<srtos iv t(o yvfivaoicp, wo doch wohl seine erste

Gymnasiarchie zu verstehen ist. Sonst finden
. ^:_ ~t„ * J TmnnJnTmat in Am rill i rinl i a rtafprr

eine wesentliche Rolle spielte das alsUpstv und
es oblag dem G. die Beschaffung des nfltigen

Oles , wofur von der Staatskasse oder aus Stif-

tungen Gelder bestimmt waren. Bei der schlechten

Finanzlage der Stadte aber muBte der G. Zu-

schttsse aus Eigenem machen, oft die Kosten ix

Tiiiv IMtov bestreiten. Es hat dann den Anschein,

als sei der G. aus einem Verwaltungsorgane des

Staates zu einem Wohltater der Gemeinde ge-

wir sie als aQxn bezeichnet in Amphipolis Osterr. 10 worden , Gymnasiarchie bedeutet dann die Un-

Jahresh. I 181 (1. Jhdt. v. Chr.); Eretria Amer.

journ. arch, XI 173f. (2. Jhdt. v. Chr.); Koresia

IG XII 5, 647 (3. Jhdt. v. Chr.); Pergamon

Athen. Mitt. XXXIII 271; Priene Inschr. von

Priene 113, 114; Sestos Dittenberger Or. 339

<125 v. Chr.); Tarsos Bull. hell. VII 325, 54;

Tenos IG XII 5, 818 (2. Jhdt. v. Chr.)
;

880

—886; Teos CIG 3086 {stgooTavTa rf^ aoxijs;

v<rl. Tralleis Athen. Mitt. XXVI 237, 1 : aigefaU

kosten des Amtes eines G. , z. B. Mytilene IG
XII 2, 82: to jzav xfjg yv^vaotaoytag', Pergamon
Athen. Mitt. XXXIII 382, 3: to. yivdfisva x^g

yvuvaaiaQyiag aval<i}(iaza\ Priene Inschr. von

Priene 114: evapsoros iv roig xfjg yv^vaaiagyiag

avalo>{iaoiv, Diese Seite der Gymnasiarchie tritt

besonders hervor, wo der G. als ,Spielleiter' er-

scheint. Das Gymnasion diente auch als Ubungs-

platz fur die grofien Nationalspiele und fur
\ • f. i * __l t.. »:„.^i. Tn vtth

ayoQavo^og xQoiaw] rfjg aQyJjg; Mylasa Le Bas20Agone mannigfacher Art, In Aigiale IG XII 7,

III 405: atosfcig ziavijyvQiaQyrig Tiooiat^ rrjg 515 (2. Jhdt. v. Chr.) haben die imftsX^rai im
> ...t_\ v^nd mn A9Q?: fYanfTinciT \xr\rA dip VWeinA mit dem G. den Avmv zu leiten : in Ili<
dgy/jg). Auch CIG 4295 (Xanthos) wird die

Gymnasiarchie als dgy^ anzusehen sein. In

anderem Sinne ist in Korydalla IGR III 739

(2. Jhdt. n. Chr.) der Ausdmck doyai gebraucht

:

XIV heifit es zgiihv yvjuvaotaQx^f dgyag dvebe-

£azo, dagegen XIX: hilsasv TQEig yvf.ivaaiaQyJag.

Auf das Amt weist auch bin yvfivaaiaoysTv mit

dem Genetiv: Alexandria Arch. f. Papyrusf. IV

Vereine mit dem G. den dycov zu leiten ; in Ilion

Dittenberger Or. 214 (306—280 v. Chr.) heifit

es vom G. rc&szoi ds xai dy&va xa>v veow; in

Dionysopolis Arch.-epigr. Mitt. XVH 210, 102

erscheint ein yv^vaoidqyr\g xcuvgjv dycovcov und

in Panamara BuU. hell. XXVHI 37, 21 ein yvfi-

vaotaQxfoas T0^s tov $eov dyibvag. So erscheint

neben dem Agonothetes (s. d.) auch der G. mit

238: y. rtiv Svetv yv(xvaol<ov-, Aphrodisias TAM: 30 der Leitung der Agone betraut und fand Ge-
~ -.... TT-Ui r.~„ (3 Ttn~ \1rr.A Winn 1 rv,..™!. „',i- iIiit/iVi RacinlioffiijuT Aoa (Wan AnaoAf.7im*)f

y. T&vysoat<hv) Halikarnassos S.-Ber. Akad. Wien
GXXXII 29, 4: y. rtjg ysQOvalag; Iasos Bull. hell.

VI 213: y. roiv vecov. Rev. Et. gr. VI 175: y. iwv

Tsaadgojv yv,uvaaicov usw.; vgl. yQa^^azsvaag ttjg

jioUok Tralleis CIG 2931. Als Beamte erscheinen

die G. in der Datierung: bei Weihungen, Ephe-

benkatalogen und Siegerverzeichnissen , die in

ihren Wirkungskreis fallen. In Lindos auf Rhodos

IG XII 1, 839 findet sich ein inwwpog yvfxva-

legenheit, durch Beschaffung des Oles, Aussetzung

von Preisen usw. fur die prSchtige Gestaltung

der Agone zu soTgen. Nicht selten finden wir

verbunden dyatvo-9' strjaag xai yvfivaotaQ-
yrjoag: Aspendos IGR III 804; Aphrodisias Le
Bas III 1619; Attaleia (Pamphylien) IGR III

783; Caboucie (Syrien) Bull. hell. XXVI 169, 9;

Eleusis 'Etpnu, dgx- 1883, 78, 6; Ephesos TAM;
Herakleia a. S. Bull. hell. IX 338, 21. 340,22;

GiagyogveojTSQog. Sonstige Beispiele fur die Datie- 40 Kandyba Denkschr. Akad. Wien XLV nr. 27;

rung sind: Apollonis (Lydien) Bull. hell. XVIII 158.

Michel Rec. 643; Babylon Klio IX 352, 1 (109/8

v. Chr.): Berroea Le Bas II 1331; Chalkis 'Afyva

XI 272, 2; Chios CIG 2214; Delos Bull. hell.

XV 252; Halikarnassos Newton Halicarn. II nr.

12 a—c. Anc. Gr. inscr. 898; Iasos Rev. Et. gr.

VI 190f.: Ikaria Move. x. /?t/W. I 139; Ka-

lymnos Athen. Mitt. XIII 188; Kios Bull. hell.

XV 482; Kyzikos CIG 3660 vgl. 3665; Megara

Kition IGR III 980; Magnesia a. M. Kern
nr. 153; Miletos CIG 2881; Neapel IG XIV
729; Panamara Bull. hell. XII 82, 8; Pergamon

Inschr. von Perg. 456; Pessinus IGR III 230;

Plataiai IG VII 4339; Thessalonike 'AXrj&eia

1906 nr. 489, 40. Das Gymnasion diente als

Festplatz der Stadt zur Bewirtung der Burger,

fur xavqyvQEig, bildete den Mittelpunkt des offent-

lichen Lebens. Wir finden es begreiflich, dafi

IG VII 29. 31; Messenien: Kastelia Journ. hell. 50 der G. oft als Spielleiter erwahnt wird. Daher

Stud. XXV 48, 9; Miletos Anc. Gr. inscr. 924.

925; Naxos IG XII 5, 39; Netum IG XIV 240;

Paros IG XII 5, 137. 138. 1019. 1026; Perga-

mon Athen. Mitt. XXIX 99; Petelia IG XIV
637; Plataiai IG VII 1668; Samos Michel
Rec. 901: Tanagra IG VII 557; Teos CIG 3087;
Thessalonike CIG 1967. Duchesne-Bayetnr.2;
Thuria Michel Rec. 612. 613. In Krannon IG
LX 2, 459 (3. Jhdt. v. Chr.) finden wir den G.

erscheint er auf Miinzen: Head HN p. 601. In

Ephesos TAM nennt eine Inschrift einen yvfiva-

oiagy^aag xavqyvQscog, in Epidauros IG IV 1432

einen yv/nvaotaoy^oa; xai dyo@avoptfoag iv xaXg

mavqyvQYjotv, in Silandos Bull. hell. XI 105, 26

einen dXetxpag iv toj dvoj&ev yvuvaolco xovg xa-

vriyvQiZovTag xoXsizag. In Mylasa Le Bas III

405 und Pergamon Inschr. v. Perg. 163 er-

scheint der Ttavriyvoiaoxog als dqyjli m Nakoleia

in der Datierung eines Proxeniedekretes, in Larisa 60 CIG add. 3847 b ein aQ^ag jijg leQwxdxrig rov

IX 2, 517 u. 6, in Freilassungsurkunden. Zu
erwahnen sind noch die Verzeichnisse der G. von
54—65 n. Chr. in Athen IG III 1016 und der

14 G. nach dem Stephanephoros Hegemon in Iasos

Rev. Et. gr. VI 189, 37. Als Gymnasialvorstand

muBte der G. persOnlich tatig sein, hatte die

Aufsicht fiber die Anstalt und ihre Besucher

i sowie fiber deren Auffuhrung und Ausbildung

;

$eov
3
Axd?,X<ovog 7tavt}yvQ€a>g ; Panegyriarchen

(s. d.) finden wir in Aizanoi, Branchidai, Eleusis,

Ephesos, Erythrai, Kuidos, Kos, Kyzikos, Magne-

sia a. M., Mastaura, Mopsuestia, Mytilene, Ni-

kaia, Nysa, Pergamon, Philadelphia, Prusa, Sar-

deis, Sparta, Thyateira, Tomis und Tralleis.

Die Kosten erfuhren eine bedeutende Steigenmg

dadurch, dafi nicht bloB Bflrger und deren Saline



Zatritt in das Gymnasion und Anteil an den
Spenden, besonders 01, erhielten, sondern auch
Franco, Fremde und Sklaven (s. den Art. Gym-
n as ion). In dieses Stadium der Gymnasiarchie,

in dem die persCnliche Tatigkeit gegeniiber den
Geldleistungen zurucktrat, fallt die Bekleidung
der Gymnasiarchie durch Prauen: Aphrodisias

TAM; Ameai TAM; Erythrai Rev. Et. gr. XIV
297; Euromos CIG 2714; Herakleia a. S. Bull,

beli. IX 338, 21 ; Kyrene CIG 5132; Lagina Bull,

hell. XI 145, 46. 157, 63; Magnesia a. M. Kern
nr. 158; Nakrasa Le Ba8 III 1661; Panamara
Ball. hell. XV 197, 140; Paros IG XII 5, 292
(292/3 n. Chr.); Pednelissos Lanckoronski II

259; Sidyma Reisen I nr. 43; Sillyon Lancko-
ronski I 59. 60; Termessos Lanckoronski
II 7. 9. 10; Trapezopolis CIG 3953c. Schnei-
der 129 erklart den weiblkhen G. dahin, dafi

diese Frau mit den tTbungen der Jungfrauen in

Beziehung gestanden sei. Vielleicht ist es an-

gezeigter, zur Erklarung die Insclirift aus Pana-
mara Bull. hell. XV 197, 140 anzufuhren: iyvft-

vaotdgxr/os Ss xal r) tigeia xaig yvvai^iv zo xe

D.atov xal juvqo. xal ra xeXstoxaxa xaiv &Xsi/M/ud-

tcov arp&Qva tzoqiCovgol. Daraus ist auch die

Tatigkeit der Frau, die als yv^ivaotagyog zdv
ywaixwv bezeichnet wird, in Dorylaion Dit-
tenberger Or, 479 (2. Jhdt. n. Chr.) zu ver-

stehen. In Sillyon Lanckoronski I 59 er-

scheint eine Frau als yvfivaotagyog eXalov &eaei,

ihr Vater war dij/uovgybg xal y. EJLalov d-iascog

vgl. nr. 60. In Aspendos IGE III 804 wird
Ti. Claudius Erymneus geehrt als yvfivaoiagy^
oag aXeiftfjtaotv iXxvozotg-, Tgl. Stratonikeia CIG
2719: yviivaoiaQxrjoavToq iXxvozd} sXako. Le Bas
III 517: yvfivaotaQxqaavTEs . . . £v yv/nvaatcp eX-

xvazbv ix Xovzygaiv sdcoxav, Danach wird zu
erklaren sein die yvjuvaoiagyta iXxvartj in Pana-
mara Bull. hell. XXVIII 42, 27. In Delphi Bull,

hell XVIII 97, 14 (2. Jhdt. n. Chr.) heifit es

von dem yvfivaoiagxog Archelaos evyafiyfteig ijitSij

ovzog <piXoiif.iaig xal noXvzsX&q dXiipsv nag a/ulv;

damit vergleiche ich die Inschrift aus Karyanda
Le Bas III 499: sXaiov ov Jtgbg zb dofthv avx<p

Stdtpogov Staveftcor , dX?.a a<p&ovov ix rtov i8ian>

dvaXioxav ydgtv xfjg zcov zzoXXcov EV<pr}j.dag . . .

In Dorylaion Dittenberger Or. 479 lesen wir
von Asklepiades ; yvfiraoiagyog ex xojv ISiojv iXev-

&£qg>v xal Sovloiv cL-ro dpyofxivqg rjuigag swg
vvxrbg dgaxzolg ix XovrtjQOiv, in Herakleia a. S.

Arch.
:epigr, Mitt. XX 67 heifit es yvfivaaidgxov

xov $a szovg fjfisoag xal vvxtog dgaxzolg dca-
Xtvroig, Sonst wird akdq>eiv haufig zu yv(.i-

vaotagyelv hinzugefiigt, z. B. Akraiphia IG VII
4134; Bargylia Le Bas III 496; Erythrai Rev.
Et. gr. XIV 297 (yvfivaotagyrjoaoa -Tat dleiyaoa
ix Xrjvtiv nag* SXov xov iviavzbv <V SXtjg r) pigag , .1

;

Nakoleia CIG add. 3847 b; Nisyros IG XII 3,

104; Pergamon Athen. Mitt. XXXIII 376, 1;
Panamara Bull. hell. XXVIII 37, 21. rvftvaotao-
zyoag xal iXato&EZTjaag findet sich in Alinda
Bull. hell. XV 540, 5 und Kys Bull. hell. XI 306,

1

(52 n. Chr.), ein iXatodizyg in Ankyra IGR III
199; Ephesos TAM; Hierapolis Judeich nr. 32.
Hier seien Beispiele angefuhrt fur die Bestreitung
der Koeten fur das 01 aus der Staatskasse oder
aus einer Stiftung, vgl. Mommsen Ephem.
epigr. VII 439. In Apameia Kibotos wurden

aus der Staatskasse 15000 Denare fur 6 Monate
gegeben, Bull. hell. XVIII 308, 6 = Ephem.
epigr. VII 236; in Attaleia (Lydien) bestimmte
Euarestos im Testamente den Ertrag eines Grund-
stQckes tig elaiod-eotav eines Tages in jedem
Jahre, Bull. hell. XI 399. In Blaundos heifit

es yevrjohai t) ziaQoxv) rov iXatov xal f\ aXXrf

dsQajzEta aus dem Ertrage , Denkschr. Akad.
Wien LIV nr. 270, in Deuriopos: aXu<povar)$ rife

10 jioXeaig ex t&v vn6 . . . dsdoftEvoiv dr)vaoi(*ivt
Denkschr. Akad. Wien XV/XVI 168, 44.^ In
Eretria stiftete zu Anfang des 1. Jhdts. v. Chr.
Theopompos dem Volke rig iXaioxQsCaxiov 400001

Drachmeu, damit von den jahrlichen Zinsen das
01 fur das Gymnasion gekauft und das Volk von
diesem Aufwande befreit werde, Philol. X 300
= Rangabe Ant. hell. nr. 689. In Gytheion
berichten zwei Inschriften von Olstiftungen

:

Phainia Bromion hat 8000 Denare geschenkt,

20 Le Bas II 243a, Eutychos 5000 Denare rig-

sXeaiviav, 'Etprjfj.. tip/. 1892, 191, 3. In Iasos

sind 5000 Denare gestiftet fur das Gymnasion
der Neoi, Rev. Et. gr. VI 157, 3

T
deren Zinsen

jahrlich verwendet werden slg rd iXaioQxei<sxiov

des sechsten Monats ; ebd. 177, 12: der G. Dio-
dotos hat sein gauzes Vermtfgen hinterlassen

elg dXijtiftu. In Iotape CIG 4411a hat Kendeos
mit seiner Frau Mas eig to yv/nvdoiov 15 000 De-
nare gegeben ri'g re Siavojuag . . xal . . . olvobo-

30 alag xal yvftvaaaoyjag rtov 7ioXuxi>jv. In Magne-
sia am M. lesen wir Bull hell. XII 204: -q zou
ilatov XQVMS t°zlv xaxdllt]log jzahoxa xal dvav-
xaioxdxr} xdlg aoifiaoi x&v av&QMTzcov xal tzXeov

ToTg yegovxwv , xb hz Scdo/LiEvov jraga rijg TioXeois

etp' exdaxr} ^fisgat kXaiov sg~dxovv &yei fikv XEijurjv
7

avxaoxhg de ovx iaxiv. Auch in Pergamon wurden
Gelder fur die Kosten der Gymnasiarchie, vor
allem fur das 01, aus der Staatskasse gegeben:
Athen. Mitt. XXXIII 382, 3: xwv vofuCopsvcov

40 jiaga zfjg xdXscog yogriyelodai diayoQcov elg xa
yivoftEva zfjg yv/uvaoiagytag dvaXatfiaxa ; vgl. die

Inschrift aus Salamis IG II 594: agog zb psQt-

o&hv avx(p sig xb I'Xaiov ix xcov ISloiv jrgogsdajzd-

vtjoe. In Prusias am H. IGR III 68 wird ein

ugyvgoza/uiag ztiv iXaioJvtxow yorjfj.dxoiv erwahnt,
vgl. Athen. Mitt. XII 177. 8." Bull. hell. XXV
78, 210. In einem Gesetze iiber einen gymnischen
Agon m Sparta (1. Jhdt. n. Chr.) lesen wir die

Bestimmmig: 6 yvuvaatagyog xaza zbv vo/nov

50 aXeiytv nagi&i xolg axoyoaipanevotg, Annual XII
451, 3. In der Rechnungsurkunde von Tauro-
menion IG XIV 422, 136—155 erscheinen die

G. mit einem Verbrauch von 44i/
2

Hektoliter

01. In Amphipolis Osterr. Jahresh. I 181 hat
der G. Philippos n,av xb iisgio&kv avxiui ex ztov

drjfwotaiv dtdtpogov eig zb eXatov den Neoi ge-

schenkt. Die hohen Kosten der Gymnasiarchie
boten ibren Tragern Gelegenheit, ihre ydoztiiia
und (pdodo^ia zu zeigen ; schon vom G. Charmos

60 in Trozen IG IV 749 (4. Jhdt. v. Chr.) heifit

es: rig zovg dywvag d^odet^ir zioiovfievog tpuo-

dok~iag xal dgexijg. So finden wir die ehrenden
Beifugungen erklarlich bei yvfivaoiaQzrjoag: <5a-

rzdvotg Idebessos TAM; ivob^g Nikaia CIG 3749.
ivSot-cog xal ixupavoig Kos Paton-Hicks 109.

110; evd6£(t>£ xal <pdoxrifxcog Kos Paton-Hicks
107. 108 ; biioriuoK Balanaia Athen. Mitt. XVII
88, 2j btupav&e Selge Lanckoronski II 249;

iyeo ZvfiyctalaQxos Tvp,VMilctQ%o$ 1986
xaX&q xai <ptkod6£a>g Apameia Kibotos Athen

, Mitt. XVI 148; xdXwg xal fieyaXodo^oig Kyme
CIG 3524; Xafvxgaig Magnesia a. M. Kern 163;
Sparta GIG 1381; Xafijigtbg xal ftsyaXoywxoig
Iasos Bull. hell. XI 213, 2; Xafmgmg xai <ptXo-

86£(*>g Apollonia (Pisidien) IGR III 320; Xafing&s
xai <piXozsificog Ilion CIG 3616; (isyaXojiQEJttig

Balbura Le Bas III 1222; Prusias a. H. IGR
1TI 68; ptsyaXoipvy^ Sparta CIG 1371; xoXv-
xsX&g Aphrodisias Le Bas III 1601; Iotape CIG
4413 d; zeXstcog Apollonia-Sozopolis Arch.-epigr.

Mitt. X 164, 6 (vgl. die yvfAvaatagxia zsXia in

Panamara, Bull. hell. XXVIII 42, 27) ;
^Uo&^ft)?

Sidyma IGR HI 596; <ptXozri/ucog Idebessos IGR
HI 653; Sparta CIG 1358. 1366 (vgl. yvfiva-

mdgxys (pdozsifiog in Dionysopolis Arch.-epigr.

Mitt. XVn 210, 102). Die Gymnasiarchie er-

scheint als eine <piXoxtfila, z. B. Iotape IGR
III 831 : yvfivaatagyog ro ft xal <V aloivog yvfi~

vaoiagxog xal xag Xoitzcls <ptXozt[iiag uidaag dao-
jiXt}Q(baag ; vgl. Plut. Nikias 3. Diese <pdozipla
war eine Burgerpflicht der spateren Zeit und an
die S telle der alten Leiturgien getreten: v. Wi-
lamowitz-Moellendorf Staat 185. Das he-
deutet der Ausdruck yv/uvaatagyiav teXeTv: Apol-
lonia (Pisidien) IGR III 320; Korydalla IGR EI
739 xix; Lagina Bull. hell. XI 31, 45; Miletos
Dittenberger Or. 494; Panamara Bull. hell.

XII 84, 9; Sidyma Reisen I nr. 43; Termessos
Lanckoronski II 89. Die Kosten selbst wurden
oft von anderen bestritten; aus der Kasse eines
Tempels, z. B. in Pergamon aus der des Askle-
pios, Athen. Mitt. XXXIII 388, 6; in Ephesos
aus der der Artemis: TAM yvftvaoiagxovorjg xfjg

&eov xfjg alcovlov yvfivamagxiag nnd Anc. Gr.
inscr. 500: yvptvaGiagyovvxcov xag yvfivaaiagxiag
h[X6yco? zrjg ""AgxE/njSog; aus einem Vermacht-
nisse , z. B. Apollonia (Pisidien) IGR III 320

:

yvfivaoiagx^'av Z£?Joavta xaza dta&^xriv xov dve-
ipiov

; von hochgestellten Personen , z. B. von
Anton ius in Athen Plut. Ant. 33, in Alexandria
Cass. Dio L 5. 27; Tarsos Strab. XIV 674,
von Kaiser Titus in Neapel IG XIV 279 , von
Kaiser Hadrian in Athen 'Eyrui. dgx- 1883, 78, 6.

Zur Fuhrung der Geschafte wurde dann ein sm-
fieXrjzqg yvpvaotaQxlag hestellt, wie er in Eleusis
'Etpw. dgy. 1883, 78, 6 und Phaselis Bull. hell.

XVI 443 erscheintjin Phokaia CIG 3413 findet
sich der Ausdruck ijitfisXtj^Evrog zfjg yvfimatag-
;;<'af. Zu vergleichen ist der imfteXijxTjg zrjg &eov
Avxovgyov xazgovofilag in Sparta (2. Jhdt. n.

Chr.) Annual XIII 184. XIV 89. 107, 5 (mitEr-
klarung von Woodward 118). FiiT diese Phase
der Gymnasiarchie kommt noch die Konstruktion
des Verbums yvftvaotagytTv mit Dativ oder Ak-
kusativ in Betracht, wie' wir sie auch in Athen
finden werden. In Lagina Newton II nr. 97
lesen wir: iyvpLvaoidgyjim h zfi tioXh xy zr^g

xXsidbg aofjajj; Reisen I nr. 134a: zotg noXri-
raig yvf^vaatagyiag xal ioztdaetg exexeXzoe; in
Panamara Bull. XXVIII 46, 31 heifit es: yv^ivaai-
agxrioavxsg xdog zvyfl xal rjXtxia. XV 247, 140:
;\ xai zij kogzfj xal navyyvgu xov &sov ; in Tabai
Bull, hell. XIV 625, 27 wird ein yvfivaatagxnoag
rtor yegovzeov z<p xotr<p erwahnt. Mit dem Ak-
kusativ erscheint yvvaataQxelv. Panamara Bull,
hell. XXVIII 37, 21: yeyvfivaoiaQxijXQjs 6k zovg
xov &eov aymvag. 260, 86: Eyvftvaouxgy^oe nyv
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tzaQaXtjiptv xov ozeydvov; Pergamon Athen. Mitt.
XXXII 312, 34: yv/tv. xa swmxaidexaza Nt-
xrjtpoQta; Stratonikeia Bull. hell. XI 375, 1: tjjv
iogzijv x&v UavafiaQStmv tag Ssxa tfjuegag lyvp-
vaaidgxr]oav; Thyateira Denkschr. Akad. Wien
LIV nr. 69: yv/nvaoiagxiiaavra. Jidvza xa yvfx-
vdaia dig.

Nachdem eine tibersicht fiber die verschiedene
Bedeutung der Gymnasiarchie gegeben ist, er-

lOsehen wir, dafi die Bezeichnung, die von Gym-
nasion genommen ist, ihre Berechtigung behalt

• und die Tatigkeit des G. auch in der-letzten
Zeit mit dem Gymnasion zusammenhangt: in
Panamara verteilen G. iv yvfivaoly sXaiov iXxv-
otov, Le Bas III 517; in Stratonikeia CIG 2719"
lesen wir

:
^
yvfivaoiagxtjoag IXxvozq iXalq), iv fj

yvftvaotagxta xal dyatva sx x&v loioov htolrjoe.
Dafi auch bei den Verteilungen fur die Aufsicbt
iiber die Anstalten und fttr die Aufrechterhaltung

20 der Ordnung gesorgt werden mufite, ist selbst-
verstandlich; vgl. v. Wilamowitz-Moellen-
dorff Staat 110: ,Die Unterhaltung der staat-
lichen Turnplatze, was zugleich die Aufsicht iiber
sie in sich schlofi, die Veranstaltung der gym-
nastischen, musikalischen und dramatischen Auf-
fiihrungen sind immer durch Leiturgien besorgt
woiden. Der Reiche trug die Lasten, hatte da-
fur auch das Kommando und die Ehre [

; 161:
Jn der Romerzeit werden die Familien', aus

30 denen G. genommen werden , zu einer Art von
Honoratioren, einem Munizipaladel'. Die Gym-
nasiarchie trug von Haus aus einen aristokra-
tischen Charakter: (Xen.) de re pubL Atb. I 13
und Aristot Pol. VI (IV) 15, und bis in die letzte
Zeit gehflrten die Triiger derselben vornehmen,
reichen Familien an; in roanchen Familien war
die Gymnasiarchie erblich. Einige Beispiele mo>en
angeliihrt werden: In Alabanda Bull. hell°X
307 stammt der G. M. Anton ius Meleager aus

40 kOniglicher Familie; in Aphrodisias CIG 2766
wird der G. bezeichnet als ytvovg ag&zov xal
ivdo^oxdzov, in Arneai IGR III 640 als dv%g ix
xwv xgozEvovzojv iv zrp tftvet, in Attaleia (Pam-
phylien) IGR III 782 als yivovg legattxov yVfi-
vaoiagxtxov dgxtEgaxixov

, in lasos Rev. Et. gr.
VI 182, 24 als jrgoydvcov ysvofievog Xeixovgyuv,
in llion CIG 3616 als xbafiog z^g jtoXecog; in
Paphos Dittenberger Or. 164 war Potamon
z&v iv Kvxg<p ysyvfivaoiagjmxdxcov xai qyezogsv-

o0xbza>v, in Branchidai CIG 2881 wird der vibg
xai Exyovog aeyiegecdv , . . . yvptvaotdgxtov , in
Samos Bull. hell. V 485, 7 ein mzdyovog hgiav
xai dgxiegeojv xal yvfivaotagyav erwahnt. Der
in Adada von der (paftdia geehrte agytegevg x&v
Zefiaoitiv und yvfiivaoiagxog Bianor IGR III 372
gehorte einer reichen und vornehmen Familie
an, deren Mitglieder priesterliche und kommu-
nale Amter bekleideten und ihren wohltatigen
Sinn durch Stiftungen bewiesen ; vgl. Herm. XXIH

60 538f. Ti. Flavius Leosthenes war azoaxr,ybg bzl
xovg hxXixag xai yvpvaaiagyog IG III 658, Ti.
Claudius Archon, Herold des'Areiopag, imi^Xtjxijg
xijg noXeajg, dycovo&hy;, yvfivaoiagxog, azpaznydg.
BulL hell. XIX 113. In Neapel gehorte die
Gymnasiarchie zu den angesehensten Magistra-
turen und ging alien MunizipaUmtern mit Aus-
nahme der Dcmarchie voran: Friedlander Sitt.-
Gesch.3 II 647, vgl. Ruggiero Dizion. epigr. Ill

63
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596. Als Trager der Gymnasiarchie erscheinen

aufier den genannten Mitgliedern des Kaiserhanses

auch Agrippina in Mytilene IG Xn 2, 208. 258,

ebensoPhilippina ebd. nr. 232. Von Antonius

berichtet Cass. Dio L 27, er habe in Alexan-

dria nur als y. gelten wollen, wie er in Athen

{Plut. Ant. 33) /uctot x&v yvfivaoiaQxtx&v «v

Ifiattq) xal tpaixaoiotg stQorjst. Wir begreifen den

Stolz auf dies Amt und auf die Heikunffc von

G.: Philostrat. Apollon. v. TyanalV 32 berichtet

uns die Antwort, die ein spartanischer Jung-

ling auf die Frage: jiaxqQ Si aot vavaXrjQog

iyivsxo i} ndstJiog;' gab: ,djiaye, yvfivaoiaQX<>i re

xal s<pogoi xal uiaxQovdfiot sidvrsg'. Der G. Ap-

pianos aus Alexandria verlangte, mit den In-

signien seiner Wurde geschmiickt in Rom vor

den KaiseT gefuhrt zn werden, and erwiderte

dem Kaiser: Icb bin ein Edler und G., s. Arch,

f. Papyrusf. I 37.

Nachdem die verschiedenen Seiten der Gym-
nasiarchie im allgemeinen dargestellt sind, wende

ich micb zu den Einzelheiten.

L Athen und die Athen untertanigen
Orte. In Athen ist nns fur das 5. und 4. Jhdt.

v. Chr. die Gymnasiarchie als iyxvxXiog Xeixovq-

yia bezeugt: Andok. I 132. Isokr. XYI 35.

Demosth. XX 21. Isae. VI 60. Bekk. Ann. 250.

Poll. Ill 67. Im Lex. Segu. JBekk. Ann. 255)

S. yvfivaoiaqzot heifit es: oi dgxovxeg ztov ?>a/u-

TiahodQOfAioiv und Hypothesis zu Demosth. XXI
p. 510: ngovpdXXsxo d(p ixdaxyg (pvkijg sig yv/a-

vaoiaQXOQ , Xafifidvayv %qv\p.axa rig to yvfivdfriv

xovg imjeXsoovxag xr\v loQtfjv.. . ; ihre Aufgabe "War

es, fur die Fackelwettlaufe an den grofien Pa-

nathenaeen, den Hephaistien, Promethien und

an den Festen des Pan die entsprechende Zahl

von Wettlaufern einzuuben, sie mit dem Netigen

zu versorgen und wahrend der Ohungszeit zu

verkOstigen: Schol. Sam. zu Demosth. IV 36 und

LVII 43 (Bull. hell. I 11). Harpokrat. s. Xapjidg.

Ihre Bestellung erfolgte jahrlich: nach der An-

gabe des Scholiasten wurde je einer aus jeder

Phyle gewahlt: exsiqoxovsTxo. Die Inschrift IG
I 35b (421 v. Chr.) hat den Ausdruck oi yvfi-

yvpwaoiaoyoi f}Qt]}ifaoi rig ta Hoopr/d-eia- Die

Bestellung aus der Phyle bezeugt auch Demosth.

XXXIX 7. Isae. 36 und die Erwahnung der

Phyle in Inschriften: IG II 606 (4. Jhdt. v. Chr.)

enthalt einen BeschluB der Lampadophoroi der

Aiantis fur ihren G.; aus 346/5 v. Chr. ist uns

der Sieg der Akamantis unter dem G. Xenokles

berichtet IG II 1229 sowie die EhruDg der <pv-

?Jxat fur den G. der Hephaistien IG II 1340.

Aus dem J. 338/7 v. Chr. ist uns die Weihung
des gewesenen G. der Kekropis bekannt IG II

1181- Dafi auch der 8ij[iog in Betracht kam,

lehrt Isae. II 42: iyvfj,vaoidQ%ovv iv rat dtj/xp

und IG II 1233c (4. Jhdt. v. Chr.): Mtyaxfye
are&rjxe . . . ats<pava>&slg v.to drjfiox&v . . yvf-i-

vaoiag/_d>v; vgl. Haussouiller La vie nmnici-

pale en Attique 169, 1. Alb. Martin in Darem-
berg-Saglio Diet. HI 1909 spricht die Yer-

mutung aus, es seien jahrlich nicht alle zehn
Phylen in den Wettkampf eingetreten, sondern
nur fftnf; daher auch jahrlich nur funf G. ge-

gewahlt wordenj dem widersprechen aber die

Angaben des Scholiasten. Nach Aristot. *A&. noX.

57 vgL Poll VIII 90 hatte der fiaatXsvg die Vor-

standschaft aller Fackelwettlaufe; Gilbert I

241 meint, der (tavtXtive habe die G. ernannt;

Glotz 1675 und Gardiner 501 nehmen an, der

fiaotXsvg habe die Wahl aus der von den Phylen
vorgelegten Liste vorgenommen. Die von ihnen
angefuhrten Stellen bewiesen dies nicht, es ist

vielmehr nach der Angabe der Inschrift IG I 35 b
und des Scholiasten anzunehmen, die Wahl habe
unter dem Vorsitze des fiaodevg aus den einzelnen

10 Phylen stattgefunden. Bezuglich des Sprach-

gebrauches ist zu beachten, dafi die Phyle im
Dativ, das Fest selbst entweder mit sig und Ak-
kusativ, im bloBen Akkusativ oder im Dativ
steht: IG I 35 b: yvfivaolaQ%ot sig ret IlQOftrj-

&sta; Lys. XXI 3 (405 v. Chr.): iyvpvaoidQ-

yovv fte JlQO/j,rj$£ia; Isae. VII 36: yeyv{.wa<ndQ-

yrjxa sig IlQOfirjd'eia <pdozlfiwg; IG II 1181:

yvpvaoiaQxyoag KexQOXtSt qwlfj sig Ilava&^vaia

ra (isydXa; 1340: y. ra'Hyaioztai Andok. I 132:

%dyvp,vaaiaQxov'H<paiaxsioig', vgl. avdgdoi xal staiol

yvfivaoiaQj&v IG II 1233 c. Zum Vergleiche des

Sprachgebrauches seien an gefiihrt: IG I 337 a:

hogfyet ^Mj^fiSt; Delos Ball. hell. VII 105

(286 v. Chr.): ixogyyetiav sig 'AxoUtovia ; 118

(203 v. Chr,): i%oQtfyT}Gav 'AjiolXtovia; Mylasa
Le Bas III 409 : x°9VY^ aiQvfrels vk xovg dytH-

vaff ; Parion Bull. hell. XVII 550, 48: dyogavd-

ytoq rig xd HavaiMjvata. Dafi die G. nur bei ge-

wissen Fackeiwettlaufen tatig sind, ist wohl dar-

30 aus zu erklaren, dafi die tfbungen dazu im Gym-
nasion stattfanden, vgl. SchOmann-Lipsius
I 501, und der Lauf selbst vom Gymnasion seinen

Anfang iiahm; vgl, Wecklein Herm. VII 437f.

Unrichtig bezieht Thumser 694 die Gymna-
siarchie auch auf die Hermaeen, Theseen und
Epitaphien. Dafi nur reiche Leute die Gymna-
siarchie leisteten, ist von selbst klar: genannt

werden Alkibiades: Isokr. XVI 35. [Andok.] IV
42; Nikias: Plut. Nikias 3 (der hinzufugt exsQag

iOxoiavrag (piXoxtfitag); Lysias, der als Metoike dazu

verpflichtet war und im J. 405 v. Chr. zwOlf

Minen dabei aufwendete, Lys. XXI 3. Von einer

Aufsicht dieser liturgischen G. uber die Gymnasien
im allgemeinen ist nichts bekannt; vgl. Glotz
1676. J. v. Millie r Griech. Privatalt. (Handb.

IV2 2) 185,1. Gardiner 501. Jedenfalls lassen

sich die bei Aischin. I 12 eingeruckten Gesetzes-

stellen nicht fur diese Zeit verwerten, wie es

Grasberger III 464 getan. Dagegen muflte

50 ihnen das Aufsichtsrecht uber die Teilnehmer an

den Cbungen fur den Fackelwettlauf zustehen,

um die evxoo^ia aufrecht zu halten,

Es kann nicht Zufall sein, dafi mit Ende des

4. Jhdts. v. Chr. die Erwahnungen der G. als

Leiturgen der Fackelwettlaufe aufhoren, trotzdem

die Ephebeninschriften die Teilnahme der Ephe-
ben an den Fackeiwettlaufen erwahnen : Tag- Xa/n-

Tiddag BQafiov IG II 467. 469—471. Fur die

Theseia ist IG II 444 (200—189 v. Chr.) ein

60 XafiTradagxtiv der Aige'is und der Akamantis ge-

nannt; 979 gibt ein Siegerverzeichnis , datdert

nach einem G. , 1036 die Weihung eines ge-

wesenen G. an Apollon; vgh 1196 = III 103. 1197.

1221. 1227. Ill 105. 107—110 (Weihungen der

Sieger an den Theseia und Epitaphia, datiert

nach dem G.). 89 Weihung des exi/teXrjztjg Av-
xelov an Apollon, datiert nach dem G. Mit Be-
zieming auf HI 105 (Weihung eines G. an Her-

1989 rvfJtvaofaQXog rvfivam'-aQxoc 1990

meB) nahm Grasberger n 252 eine jahrige
allgemeine Gymnasiarchie fur samtliche Ring-
schulen Athens an. A. Martin in Daremberg-
Saglio Diet. Ill 912 hat richtig erkannt, dafi

au Ende des 4. Jhdts. v. Chr. die Gymnasiarchie
zu einem Amte wurde, das auch in der Eaiserzeit

forthestand neben den aus der Mitte der Epheben
3)estellten G., deren Aufgabe die Beschaffung des

fur die tTbungen erforderlichen Oles war. Diese
Umgestaltung der Gymnasiarchie ist in Verbin- 10
dung zu bringen mit den Eeformen des Deme-
trios von Phaleron, durch die die alten Leiturgien
im wesentlichen abgeschafft wurden ; vgl. v. Wil a-

mowitz - Moellendorff Staat 111. Holm
-Gr. G. IV 76; Eh. Mus. Lni 492f. s. o. Bd. IV
S. 2823f. Ferguson Klio VIII 338f. IX 323f.

S und wall De institutis rei publicae Athenien-
sium post Aristotelis aetatem commutatis 8f. (be-

sonders uber den Agonothetes, der vom Volke,
das die Choregie leistete, zum personlichen Leiter 20
bestellt wurde). Im J. 229 v. Chr. ehrt 6 drj-

tio g 6 'A&yvaioiv einen gewesenen G., IG II

1353, wahrend die Ehrungen des 4. Jhdts. v. Chr.
von der Phyle oder von einem Demos ausgingen.
Zu Ende des 2. Jhdts. v. Chr. setzten die G.
die a&Xa aus bei den Theseia und Epitaphia,
IG II 465 ; das Aussetzen der Preise werden wir
auch sonst als Aufgabe der G. als Vorstande
der Gymnasien kennen lernen. Die in IG II 481
(80 v. Chr.) und 482 (34/3 v. Chr.) erwahnte30
Gymnasiarchia mufi von der des 5. und 4. Jhdts.
v. Chr. verschieden sein: es wird erwahnt, der
Kosmetes habe vermOgende Burger zur yv/ava-

cwezta, zu einer Leistung fur die Epheben, be-
stimmt

; es wird ein yvfivaoiagx^oag fj,rjvag Svo ge-

In welchem Verhaltnis der G. zu dem noch 262/3
n. Chr. (IG III 1202) genannten Vorsteher des
Diogeneion (o sal Aioysveiov) stand, wissen wir
nicht. Beziiglich der Epheben-G. sei auf o.

Bd. V S. 2740 verwiesen, wo Thalheim
richtig bemerkt, dafi nur BurgersOhne den Titel
G. fuhren, bei Fremden aber, die die Kosten fur
das 01 trugen, der Ausdruck jfXetyev gebraucht ist.

Nach Analogie ihrer eigenen Verfassungsandten
die Athen er in die von ihnen direkt abhangigen
Gemeinden wie andere Beamte, so auch einen
y. mit den Funktionen eines xoafiTjx^g und jahriger
Amtsdauer zur Leitung des Gymnasion, dessen
Tatigkeit durch Gesetze und Volksbeschlusse
bestimmt war.

IuEleusis heifit es von Aristophanes: x£lQ°~
xovrjftelg yvftvaolaQxog Ttgoeoxt} rov yvftvaolov IG
II 614b (290/289 v. Chr.); von Theophrastos

:

%siQoxovri&eig y. habe er xd xe xard xd yvpvdoia
evxdxxcog xal axoXov$c»g xolg vdfioig geleitet,

*Eq?W. &QX . 1897, 43, 13 (ca, 211 v. Chr.). Ge-
nannt werden in Inschriften von Eleusis auch
aus spaterer Zeit G. : Bull. hell. VI 436. XIX

nannt, der fur die Ephehengymnasiarchie spricht.
Uber die Zahl der G. in den letzten drei Jahr-
hunderten v. Chr. ist uns nichts bekannt; im
1. Jhdt. n. Chr. scheint es einen jahrigen G.
gegeben zu haben, wie aus IG III 1016 (Liste der 40
<r. von 54 bis 65 n. Chr.) hervorgeht. Wieder-
holte Bekleidung des Amtes ist bezeugt IG HI
2. 107. 722. Uber die Tatigkeit dieses staat-
lichen G. erfahren wir nichts; fur eine person-
liche Intervention spricht vielleicht, was Plut.
Ant. 33 berichtet. Auf die G. der spateren Zeit
passen die bei Aischin. I 12 angegebenen Be-
stimmungen, die Erzahlung uber Karneades Plut.
de garr. 21 und [Plat.] Erysias 379 c. Wenn
eine Vermutung gestattet ist, hatte der G. fur 50
die evxoopiia der Besuchcr der Gymnasien, viel-

leicht auch fur die Abhaltung von Agonen zu
sorgen, wahrend fur die Anstalt selbst ein
eigener sm/neXjjxrjg bestand: ein solcher wird fur
das Lykeion IG IH 89 und fur das Hadrians-
gymnasion IG III 10 genannt. Fur das Vor-
handensein eines staatlichen G. in Athen kann
auch der Umstand sprechen, dafi die Athener
sett dem 3. Jhdt. v. Chr. in die ihnen unter-
tanigen Gemeinden einen G. als Vorsteher des 60
Gymnasion schickten und die Epheben den Titel
wie die anderer Beamten ubernehmen. Als Ab-
zeichen trug der G. einen Stab , wie wir aus
Vasendarstellungen und aus der oben angefuhrten
Stelle aus Teles schliefien konnen. Beispiele
dafilr, dafi die G. in der Kaiserzeit vornehmen
Familien angehOrten und hohe Amter bekleideten,
wurden bereits im allgemeinen Teile angeftthrt.

133. 'E<pw. dQx. 1883, 139, 13. 1895, 111, 28.

1905, 111. L. Meminius erscheint als isttfteXt)-

iqg yvfAvaotaQxfas &eov ASgiavov . 'Ewnu. day.
1883, 78, 6.

In dem Kleruchendekret von Salamis, IG DI

594 (127 v. Chr.), wird Theodotos geehrt, der
als x^Qoxovrj&ek y. die geziemenden Opfer dar-
brachte, die dXsupdftevoi bewirtete, die Hermaia
feierte, Aufwand fur die Olbeschaffung machte,
die monatlichen Ubungsmarsche leitete, sein Amt
dtxaicog xal xaxd xovg vdfiovg fuhrte, viele Be-
weise seiner ydoxcfiia gab, die sudliche Mauer
der Stoa erbaute und Rat und Volk Eechnung
legte. Der Wortlaut des Dekretes erinnert an
die athenischen Ehrenbeschlusse ftir den Sophro-
nisten, IG II 563 b (334/3 v. Chr.), und die Kos-
meten, z. B. IG II 465 (2. Jhdt. v. Chr.).

Auf Delos haben wir zwei Perioden der Gym-
nasiarchie zu unterscheiden: 1. die Zeit der Unab-
hangigkeit (vor 166 v. Chr.) und 2. die der Herr-
schaft der Athener, vgl. Fougeres Bull. hell.

XV 268f. In der Zeit der Unabhangigkeit be-
stand die Gymnasiarchie als Amt und die Lam-
padarchie. Der G. bestimmte im Verein mit dem
Archon die d&Xa aus den von den xafiiat erhal-

tenen Geldern, Bull. hell. XXXIV 146, 34 (178/7
v. Chr.); ihm zur Seite stand ein Hypo-G., Bull,
hell. XV 251. Nachdem die Athener die Herr-
schaft uber die Insel erhalten hatten, sandten
sie jahrlich einen Beamten dorthin, der den Titel
fuhrte: y. rig Af/Xov oder y. sig to fa AtjXo) yvu-
vdoiov, IG n 985 (102-94 v. Chr.). Dafi er
durch yjtiqoxovio. bestellt war, zeigt die Inschrift
Bull. hell. XIII 420 (163/2 v. Chr.): Apollonios
aus Laodikeia wird geehrt, weil er tatig war fur
die Ausbildung der xalbsg, k'<pt)fiot und veavtcxoi
im Gebrauche der Waffen zur Zufriedenheit der
dri x£lQorov°vt*evoi yvftvamaoyoi. Ein anderer
Apollonios leitete als G. die Hermaia der Knaben,
Ball. hell. XV 263, 4. Gorgias, der urn 140
v. Chr. geehrt wurde, brachte Opfer dar, leitete

den Agon der Panathenaia, machte Aufwendungen
fur die a&Xa, xaxd xov xijg dgx^S xqovqv dveargdtpr]
tpiXodogcog xal dittos xov te xojxo/v xal x^g xov
dtjfiov jiQoaigioe&g und legte Eechnung, BulL
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hell Xin 413; die aexb die Gorgias bekleidete,

war die Gymnasiarchie, wie Homolle 418 rich-

tig bemerkt. Der G. hatte die Kompetenz des

attischen Kosmetes gegen die Epheben, wie V.

v. Schoeffer De Deli insulae rebus 207 er-

kannte. Er erscheint daher in der Datierung

von Ephebenurkunden , z. B. Bull. hell. XXXI
435, 27. XXXII 414. XXXIII 489 tl fi. DaB es

neben dem staatlichen G. auf Delos auch Epheben- ^ -, ,

G. sab. zeifft die Inschrift Bull. hell. XI 245f., 10 Aischin. I llf. mit Schol.; 39. Eine Grabstele-

rv(iva<riaQ%o$ 1Mv&

XH 7, 515 wird fQr die hitfieXrjxai, die zugleich.

mit dem G. bei dem dya>v tatig sind , em Alter

von mindestens" 30 Jahren verlangt. In der Schul-

ordnung von Teos Dittenberger Syll. 2 523
finden wir fur den Paidonomos ein Alter von 40-

Jahren festgesetzt. Diese Altersbestimraungen

stehen im Einklange mit der Anschauung der

Griechen, dafi zur Leitung der Jugend politische-

E-eife erforderlich sei, vgl. Aristot. 'A$t)v. jtoL 42..

in der 47 Kamen von xatdsg aufgezahlt werden,

die eingeteilt sind in tEgeig, dycoro-&£rat, lapim-

da.Q%ai und yv/&vaolaQ%ot.

II. Aufierhalb Athens. Hier soil zu-

sammenfassend angefuhrt werden, was wir aber

die Bestellung, liber die Zahl, iiber Iteration und

Kumulation, sowie iiber den Wirkungskreis des

G. erfahren.

Bestellung. Trotz der Zweifel, die Scheff-

aus Prusa Rev. arch. 1879 I 209 nennt uns einen

G. von 53 Jahren. Wenn es von Thrason (La-

gina Bull. hell. XI 31, 45) heifit: ixshoEv . . ..

yvfivaaiaQ/Jav &v £1 **>V &EHa hog ,
kann es sich

nicht urn das Amt handeln, ebenso nicht, wenn

gesagt ist y. ana ^owxtjg tjfa/tias'. Aphrodisias

Le Bas in 1601 A und Sparta CIG 1347, oder

y. mjv vsatv iv Jtai8i: Stratonikeia Le Bas IH
643. Von etwaigen Kenntnissen, die verlangt

ler De rebus Teiornm 63 gegen die Bestellung 20 worden waren, wissen wir mcnts; aber wenn es

durch das Volk aufiert, ist doch anzunehmen, dafi

der G. durch das Yolk bestellt wurde; ausdruck-

lich bezeugt ist dies in Chalkis *E(pr}pt. dgx- 1892,

168, 68: x£ieoxoVf}^'g^ *>Jt6 xov drjpov j\; Eretria

Amer. journ. arch. XI 173f: aiQedeig vno tov

bfjfiov y.\ Magnesia a. S. Denkschr. Akad. Wien

LIV nr. 1 : x£i-goxon}^slg . • vnb tov drjfiov y. xal

ox£(pavij(p6gog ; Pergamon Athen. Mitt. XXXII
274, 19: xaxaarrjaag S^ftos] vgl. auch Koresia

IG XII 5,647; Teos Dittenberger Syll/* 523. 30

In Mylasa erscheint der G. durch die Phyle be-

rufen: Le Bas III 407 dft«#*t? vxo rijg tpvlrjQ.

Aufier den angegebenen Ausdrucken findet sich

aiesio&at Amorgos (Minoa) IG XII 7, 233. 234;

Amphipolis Osterr. Jahresh. I 181; Pergamon

Athen. Mitt. XXXIII 380, 2; Phintia (Gela) IG

XIV 256; Sestos Dittenberger Or. 339 (da-

selbst auch siaQcackij&eis); a^iovv Thera IG XII

3, 331; anoSsixvvvai Herakleia (Makedonien)
-Ti 11 T .11 TVT 1 i?rt r>^ t u_ „ ix. 110

sich urn den Schulvorstand handelte, wird die

Bildung des Bewerbers beriicksichtigt worden sein,

wie wir dies in der Inschrift aus Branchidai Anc
Gr. inscr. 925 ersehen: Melanion hat seine Bil-

dung im Gymnasion erhalten, stand als Epheb-

archos dem Gymnasion vor und wurde schliefilich

selbst G. Dafi bei den G. als Beamten der Wahl
eine Dokimasie folgte, ist wohl nirgends bezeugt,.

aber selbstverstanolich.

Zahl. Die Zahl war verschieden, je nach-

dem ein G, die Aufsicht iiber das gesamte Unter-

richtswesen der Stadt fuhrte (s. Ziebarth Schul-

wesen 97) oder nur iiber ein Gymnasion, bezw..

eine Altersklasse, die gewohnlich ihr eigenes Gym-
nasion hatte (s. den Art. Gymnasion). Zwei

G. werden erwahnt in Akrai IG XIV 213;

Aphrodisias TAM; Ephesos Anc. Gr. inscr. 500;

Hypata IG IX % 56; Iasos Bull. hell. XI 213.

214. Eev. Et. gr. VI 193, 41; Keramos Journ.

Bull. hell. XXI 162; Priene Inschr. v. Pr. 112. 40 hell. Stud. XI 124, 7; Kypros (Lapethus) IGR

114; yiyvso&ai Anaphe IG XII 3, 253; Hiera-

polis J u d e i c h nr. 278. 336 ; Notion Osterr. Jahresh.

VIII 163 ; Odessos Denkmaler aus Bulgarian nr. 92

:

Sinope CIG 4157; xa&tavdvai Chaironeia Plut.

Kimon 1 ; Pergamon Athen. Mitt. XXXIII 376,

1; Perge Lanckoron ski I 29; xeozeigiCeiv
Thera IG XII 3, 331 ; vgl. Minoa IG XII 7, 233;

Pergamon Athen. Mitt. XXXIII 380, 2. Der

Amtsantritt wird hezeichnet durch dvaSixea&a

in 933 (Vater und Sohn); Larisa IG IX 2, 541

;

Netum IG XIV 240; Orchomenos IG VII 3221;

Petelia IG XIV 637; Stratonikeia Le Bas III

517; Tanagra IG VII 557; Tauromenion IG XIV
422; Termessos Lanckoronski II nr. 7. 120;

TAM (Mann und Frau) ; Thespiai amat. 13 (vgL

IG VII 1777). In Tenos sind IG XII 5, 881.

883. 885. 911 zwei, sonst einer genannt. In

Halikarnassos werden Anc. Gr. inscr. 898 uud

tvv aomv Korydalla IGR in 739; slgiival Kya- 50 N e w t o n Discov. II 702, 12c zwei, dagegen

neai Denkschr. Akad. Wien XLV nr. 28; sktg

%£0&at ek ri]v aQxfy Sestos Dittenberger Or.

339; imzsigeTv rijv agxrjv Amphipolis Osterr.

Jahresh. I 181; Xapfidvew tijv yvfivaotagzlav

Priene Inschr. v. Pr. 113 (vgl. Branchidai Xafiajv

zt}v TiQoyYiTziav CIG 2880) ; vnofieveiv Mylasa CIG
2693 d; Sestos s. o.; Thera IG XTI 3, 331 (vxe-

uetvE yvuvaoiaQXfjoat); v<ptaraadat Aigina IG IV

4; Sparta CIG 1365 (vgl. vyEozij r»)r oTQazrjyiav

Smyrna CIG 2178).

Bedingungen. Fur die Gymnasiarchie als

Amt war das Burgerrecht Voraussetzung ; kam es

hauptsachlich auf Geldleistung an, war die Gym-
nasiarchie also Leiturgie im spateren Sinne, so

warden auch Fremde und Frauen zugelassen. Was
das Alter betrirUt, so bestimmt das Sakralgesetz

Trai Koresia IG XII 5, 647 for den G. ein solches

von 30 Jahren, In der Inschrift Ton Jjgiale IG

Newton II 702, 12a. b, sowie Bull. hell. XIV
103, 7 drei G. erwahnt Drei G. nennt die In-

schrift CIG 2214 auf Chios, entsprechend den drei

Abteilungen der Epheben, in Sparta CIG 1353

vgl. 1349 finden wir drei aitovtoi yvfivaaiaQx01 -

Die Leitung aller Gymnasien durch einen G. wird

besonders hervorgehoben z. B. Branchidai: y.

Ti&vTOJv xihv yvfivaotcov CIG 2885. Anc. Gr. inscr.

922; Didyma: y. navvav jtpwro? Dittenberger
60 Or. 472 mit Erklarnng; Pergamon: y. narrow

x<bv yvfivaoiotv Athen. Mitt. XXXII 330, 61.

Amtsdauer. Diese entsprach der der anderen

Amter ;
gewohnlich betrug sie ein Jahr, daher die

svtavatog yvfivaotaQxfa in Alabanda BulL helL X
307 und Panamara Bull. heU. XXVIH 23, 2.

Jahrige G. haben wir oben in Eleusis, Salamia

und auf Delos erwahnt; sonst finden wir sie in

Aigina IG IV 4; Herakleia a. S. Arch.-epigr^

ivya i vfivamct(>%o$

Mitt. XX 64. 67; Hierapolis Judeich nr. 278.

336; Kypros (Salamis) IGR in 993. 994; Kyzi-

kos Journ. hell. Stud. XXIII 89; Magnesia a. M.

Kern nr. 163; Magnesia a. S. Denkschr. Akad.

Wien LIV nr. 1 ; Megara IG VII 97 ; Orchome-

nos IG VII 3224; Panamara Bull. hell. XU 83;

Pergamon Athen. Mitt. XXXIII 380, 2; Phintia

YGela) IG XIV 256; Themisonion Michel Rec.

544; Thessalonike 'Atffata nr. 489, 23. Sechs-

monatliche Gymnasiarchie wird in Gerasa Dit-

tenberger Or. 622 und in den Beamtenverzeich-

nissen von Tenos IG Xn 5, 880-886 erwahnt.

Vier Monate waren die G. im Amte in Didyma

Kev. phil. XXI 44, 19; Magnesia a. M. Kern
nr 164 (auch die Agoranomie war daselbst vier-

monatlich); Tralleis Athen. Mitt. VHI 318, 2.

In Amphipolis finden wir eine 7tQ<hzr} XQifirjvog

4es G. Osterr. Jahresh. I 181; Cumont meint,

das akademische Jahr sei in Amphipolis in Tri-

mester eingeteilt gewesen, ich glaube aber, es

ist eine drehnonatlicheGymnasiarchie anzunehmen.

Eine zweimonatliche Gymnasiarchie der Gerusie

begegnet uns in Magnesia a. M. Kern 164. Eine

bestimmte Zahl von Tagen dauerte die Gymna-

siarchie in Lagina, Panamara und Stratonikeia;

vgl. Nilsson Griechische Feste 27f. In Phila-

delphia (Syrien) erscheint Maphtas als y. 5*' yt*s-

qS>v 8vo 5*a §iov, hatte seine Funktion an zwei

Tagen lebenslanglich auszuiiben, Rev. bibl. V
(1908) 571. Eine Eeihe von Jahren finden wir

G. im Amte : zwei Jahre Artemon, zugleich Prie-

ster der Hygieia und der Sophrosyne, in Synnada

Bull. hell. XVII 284, 86; auf Thera war Baton

auf zwei Jahre, dann immer wieder auf ein Jahr

gewahlt und bekleidete das Amt 6 Jahre, IG XII

3 331. Q. Veranius Philagros war in Kibyra

12 Jahre G., CIG 4380 = Le Bas III 1213

A-C ; vgl. Reisen II nr. 242. Im J. 73 n. Chr.

stiftete der Mann fur die Stadt ein Kapital von

400 000 rhodischen Drachmen, damit aus den

Zinsen desselben eine alwviog yvftvaoiagxta ein-

gerichtet werde. Die aicoviog yvftvaoiaQxfa

wird auBerdem erwahnt in Aphrodisias Rev. Et.

gr. XIX 142, 74; Ephesos TAM; Kos Joseph,

bell. Iud. I 422; Magnesia a. M. Athen. Mitt.

XIX 23, 15; Rhodos (Lindos) IG XII 1, 839

{ij & 1

atuivog . . . veoitEQa yv/AvaoiaQxta). Damit

steht im Zusammenhange der aitovtog yv{iva~

viaQxog in Sparta, CIG 1326. 1349. 1353. 1365.

1379. Bull. hell. IX 514, 6; der yvftvaotaex°s
^' alwvog in Aphrodisias CIG 2777; Blaundos,

Denkschr. Akad. Wien. LIV nr. 270 ; Iotape IGR
in 831; Mytilene IG Xn 2, 211; Pergamon

Inschr. v. Perg. 440 ; Termessos Lanckoronski
II nr. 8. 9. 11 TAM; der y. eig xov aicjva

Mytilene IG XH 2, 208. 232 und die alavios

yvuvaowxQxh KyTene CIG 5132. tTber die

Bedeutung des Zusatzes alatviog und <V al&vog hat

Wilhelm DenkschT. Akad. Wien XLIV p. 153

^faheres ausgeiuhrt und mit seiner Erklarung:

^es ist ein EhrentiteL der dem Stifter selbst zu-

kommt' Beifall gefunden. Doch bedarf die Frage

*iner neuen Untersuchung, zumal in der letzten

Zeit in Sparta auch ein oeixatvrjg alamos bekannt

vrurde, Annual XIV 131, 56.

Iteration. Zweimalige Bekleidung der Gym-
nasiarchie (Sevtega yvftraataQzin, Y' T^ ? u- a-)

- ist bezeugt in Aigina IG IV 4 (das zweitemal

§x6v)-, Akraiphia IG VII 2712. 4134; Elaia

Athen. Mitt. XXXII 386; Iotape IGR IH 881;

Keramos Journ. hell. Stud. XI 124, 7; Massilia

IG XIV 2445 j Miletopolis BulL hell. XII 193,

3; Panamara Bull. hell. XV 203, 144; Pedne-

lissos Lanckoronski II nr. 259; Pergamon

Athen. Mitt. XXXV 468, 52; Pydnai Reisen

I nr. 96; Sestos Dittenberger Or. 339; Sirra

CIG 2007; Sparta CIG 1365; Termessos L an cko-

10 r on ski H89; Thespiai IG VU 1885; Thya-

teira, Denkschr. Akad. Wien. LIV nr. 69. Tqis

y.: Apameia Kibotos TAM; Aphrodisias Le Bas

III 1592; Keramos Journ. hell. Stud. XI 126,

9; Xanthos Reisen I nr. 77. In Epidauros

war Cn. Cornelius Pulcher vier Jahre hmdurch

G., IG IV 1432. In Ephesos bekleideten T. Fla-

vius Aristobulos und sein Sohn PL Pythion zum

sechstenmal die Gymnasiarchie ev Mya> xfjg *Aq-

xifiidog Anc. Gr. inscr. 500. Ein e^dxig y. findet

20 sich auf Kos, Pat on- Hicks 392, cxxdxtg y. in

Panamara, Bull. hell. XH 85, 10 und auf Pat-

mos, Dittenberger Syll.2 402, dexdxtg y. Pan-

amara Bull. hell. XU 87, 11 und endlich nol-

Uxtg y. in Prusias a. H. IGR III 1422.

Kumulation. Daffir miissen einige Bei-

spiele genugen. Ein oze<pavrj(p6gog xal y. wird

erwahnt : Aphrodisias CIG 2785 ; Apollonis Bull,

hell. XI 87, 6; Bargylia Le Bas ni 496; Euro-

mos CIG 2714; Herakleia a. S. CIG 3953 c;

30 Iasos Rev. Et. gr. VI 176; Magnesia a. S. Akad.

Wien. Denkschr. LIV nr. 1 ; Nakoleia CIG 3847 b

;

Sardeis CIG 3462. IlQvzavtg xal y.: Ephesos,

TAM; Herakleia a. S. Bull. hell. IX 340, 22;

Idebessos IGR III 648; Kandyba Akad. Wien.

Denkschr. XLV nr. 27 ; Kormos IGR in 658

;

Lydai Journ. hell. Stud. X 55, 6; Silandos Mi-

chel Rec. 643. Ayfuavoyog xal y.: Iotape IGR
in 831; Nisyros IG XII 3, 104; Perge IGR
III 794; Seleukeia a. Kal. Denkschr, Akad. Wien

40 XLIV nr. 181; Sillyon IGR UI 800; Tarsos

Bull. hell. VII 325, 34. Agasikles war in Cher-

sonesos Strateg, Priester, G. und Agoranomos,

Latyschev I 195 (3. Jhdt. v. Chr.), DapsUes

in Kios aotixog agxaiv, Politarch, Priester des

Herakles und Agoranomos, Athen. Mitt. XXIV
411, 4. Besonders zu beachten ist die Beklei-

dung von Priestertiimern durch G.: in Ephesos

TAM erscheint ein [eqsvs t&v iyjj/?«v xal y.,

in Lapethus Le Bas UI 2773 ein y
%

xal tegevs

SOtwv h yvfivaotq) dstiv, vgl. den i^pagzos xal

legevg in Aktnonia CIG 3858. Von noch grCBerer

Wichtigkeit ist, daB der y. als dgxtsgevg erwahnt

wird: Adada IGR III 273; Alabanda Bull. hell.

X 307, 2 ; Aphrodisias CIG 2766 ; Ariassos IGR
UI422; Aspendos IGR in 804; Dionysopolis

Arch.-epigr. Mitt. XVU 210; Iotape IGR III

831; Keramos Bull. hell. XI 126; Kypros (Sa-

lamis) IGR 994; Lagina TAM; Olympia Inschr.

v. Olymp. 283; Paros IG XH 5, 292; Pessinus

60 IGR in 230 ; Prusa Arch. Anz. 1903, 39 ; Sirra

CIG 2007 ; Stratonikeia CIG 2719. 2720 ; Syn-

nada Bull. hell. XVn 284; Thasos IG XII 8,

458. 459.

Rechenschaftsablage. In den Inschntten

von Delos und Salamis erscheint die Rechen-

schaftsablage seitens des G. nach Ablauf seiner

Amtstatigkeit ausdrucklich erwahnt Wie wir

unten sehen werden, erhielten die G. von seiten
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des Staates G elder zur Bestreitung der Kosten far
did Instandhaltung und Erweiternng der Anstalt,
far die Opfer und Agone usw., wir werden auch
aufierhalb Athens die Verpflichtung znr Rechen-
schaftsablage annehmen. In der Inschrift aus Orcho-
menos IG VII 3221 beiBt es: yvfivaoiagxtfoavzeg
xai ix ti}Q xsgiaarjag to [sgy'ijov i&ofyoav; dies lafit

sichdahinerklaren, dafi dieG. von demftberschusse,
der sich bei der Abrechnung ergab, einen Bau
errichteten.

Wirkungskreis. Dieser war dareh vofiot,

Instruktionen fur das Amt, geregelt, vgl. Zie-
barth Schulwesen 34. Das Sakralgesetz von
Koresia IG XII 5. 647 enthalt Bestimmungen
Tiber die Neueinfuhrung des Amtes des G., liber

das dazu erforderlicbe Alter, iiber die Amtspflichten
und Rechte. In Mylasa, CIG 2963 d, heifit es
von Amyntas: {mijxstve yvfivaoiaqxog , pcqoosve-

Z#Etg naatv locos xai fitoojtovtjQtos xal axoXoir&oog
xolg vopotg; in Teos Dittenberger Syll. 2

523, 28f. : Dafi aber sowohl die Enaben wie die
Epheben in den Unterrichtsstunden tuchtig ge-
bildet werden, dariiber haben Paidonomos und G.
zu wacben, xaftozt kxazigto avz<ov ngooxszaxzat
Kara zovg vdfiovg. Der yv/nvaotagxwog vdfiog
in Aigiale IG XII 7, 515 enthielt Bestimmungen
iiber Agone, an deren Leitung der G. beteiligt
war. Wenn auch, wie Lie ben am 373 bemerkt,
der Wirkungskreis des G. nach Umfang und Be-
deutung Ortlich und zeitlicb verschieden war,
konnen wir uns doch im allgemeinen ein Bild
von der Wirksamkeit eines griechischen Gym-
nasialdirektors machen; vgl. Ziebarth Schul-
wesen 86f. und Osterr. Jahresh. XIII 109f. Als
Beamte batten die G. in ihrem Tatigkeitsbe-
reiche jene Rechte, die nach Aristot. Pol. VI
12, 1299 a alien Beamten zustehen: fiovXeveo&at
xai XQivai xai Smzdljai. In Teos hatte der G.
das Eecht, im Vereine mit dem Paidonomos die
Lehrer fiir das Fechten, Bogenschiefien und Speer-
werfen unter Vorbehalt der Bestatigung durch
das Volk anzustellen, Dittenberger Syll.

2

523, 21 f. Auf eigene Kosten konnten sie Lehrer
anstellen, wie wir dies in Eretria und Perga-
mon erfahren: Amer. journ. arch. XI 173f. Atben.
Mitt. XXXII 279. 11. XXXni 376, 1. Viel-
leieht hatte der G. die Meldung der Kandidaten
fiir das Lehramt entgegenzunehmen und bei der
Wahl derselben zu intervenieren , wie es fiir die
Paidonomen die Eudemosinschrift in Miletos be-
stimmt. Wiederbolt wird das gute Einveraeh-
men mit den Lehrern erwahnt: Priene Inschr.
v. Priene 113; Pergamon Athen. Mitt. XXXIII
380; Sestos Dittenberger Or. 339. Wir
werden ihm auch das Eecht zuerkennen, den
Lehrern einen Urlaub zu gewahren, wie dies dem
Paidonomos in Miletos zustand, und einen Ferial-
tag ZU geben {dtpihai sx zwv fxa&rjudxoiv), Cbei
seine Intervention beim Aufsteigen ans der Klasse
der xaldeg in die E<ptj@oi und dieser in die vioi
wird unten das Nahere gesagt werden. Urn seine
Anordnungen auch durchzusetzen, mufite ihm ein
Strafrecht zustehen: in Koresia, IG XII 5, 647,
konnte der G. die Ungehorsamen mit einer Drachme
bestrafen; Plant. Bacch. 427: medioeris gym-
nasii praefeeto poenas penderes. Auf das Eecht,
korperliche Zuchtigung zu verhangen, lafit die
oben angeruhrte SteUe aus Teles und die Erzah-

lung bei Diog. Laert. VI 90 {KJs&rqg iv Oyficur
vjzo tov yvfivaaiaQxov {laoziyoifctg xai iXxofievo?
tov nodbs . .) schliefien. In Aigiale IG XII 7,.

515 heifit es : avayxa£eza> 6 yvfivaaiaQ%og xgdxa)tr
ozcoi av SvvjjTai. Daher erklart sich auch der
Ausdruck avazfigozfjg, avoxrjgta, avar^Q&g in den
Ehrendekreten fur G. in Pergamon, z. B. Athen.
Mitt. XXXII 273, 10. 279, 11. XXXIII 380, 2.
Sehen wir nun, was uns die Inschriften fiber die-

10 Tatigkeit der G. im allgemeinen melden. InAigina-
IG IV 4 wird die Sorge fur die xaza xov yvfivaolow
svxoofiia xai ^egamqa twv alEttpoptevcDv, in Amphi-
polis Osterr. Jahresh. 1181: imfteisui xaza to yvfi-
vdmov, in Phintia IG XIV 256: Smfie/Lzta xai
(pdoxavla xaza to yv/ivdoiov erwahnt, das Gesetz
von Koresia, IG XII 5, 647, bestimmt, dafl der
G. xakla ijiL^.EXEiad'at la xaza, to yvftvaatov und
die Jugend raonatlich dreimal zur Tjbung in den
Waffen hinausfuhren soil. Er erscheint als tiqo-

20ozdnjs des Gymnasion in Eleusis, IG II 614 b.r
Branchidai CIG 2881, Thera IG XII 3, 331.
In Kerynia auf Kypros Rev. Et. gr, XVIII 212:
heifit es von dem G. : diayvkdooow xt}v svstQi-
Tzetav xai evxoofitav zov yvpvaaiov, in Minoa IG
XII 7, 234 : tfjg sisqi xbv zotzov Evxoo/ni'ag zr\v

re akXrjv imfieXeiav xotovftevo; , in Perge Lancko-
ronski I 29: tfyijoazo zov yvuvaaiov xai rrjg za>v

i<prjfi<ov xai viaiv a<*i<pQoovviqs nQosaxr}, in Priene
Inschr. v. Pr. 114: ijieSatxe zov iavrov CyXov sis

30 te zijv xov zojzov (pdodo^iav xai rig ttjv zcov aXet-

<pofx£vcov xowwviav, in Sestos Dittenberger
Or. 339 : -tfjg xe evxa^iag xoiv e<pf}fi(ov xai z&v
veoiv JTQOEvo-q{hj, zfjg x£ aXXtjg £vo%ij/iioovvi}s xaza.
to yvftvdaiov avrsXdfiezo, auf Thera IG XII 3r

331: ttjv dgfioCovoav evta^tav avzog zs <svvszr\-

Qtjoev xai zov zonov xai ztiv dXeupofihatv ex-
zsv&meQov xai (piXozi/aozsQov in jzoXXqJ Jtgoeard-
ztjcev. Nach den in Ehrenbeschltissen sonst noch
hervorgehobenen Verdiensten lassen sich die Pfiich-

40 ten der G. in folgende Grnppen gliedem: 1. Auf-
sicht und Sorge fur die Anstalt. 2. Religiose-
Obliegenheiten. 3. Leitung der Erziehung und
des Unterrichts der Besucher der Anstalt. 4. Ver-
waltungstatigkeit.

1. Aufsicht und Sorge fiir die Anstalt.
AuBer den schon angegebenen Stellen, wo die
Anstalt, zoTzog, erwahnt ist, bezieht sich die jiqo-

azaata tov zotzov, Priene CIG 2906, des Dios-
kurides auf seine Tatigkeit als G. ttber Ein-

50 schreiten und unter Leitung des G. erfolgt die
Ausbessernng und Erweiterung der Anstalt entr
weder auf Kosten des Staates, z. B. in Petelia
IG XIV 637 : dveoxevdadr} ix xowGw XQT}/^dza>v
(ffToa?) oder auf eigene Kosten, z. B. Kyme CIG
3524 : L. Vaccius hzwxsvdaag to yvfxvdotov ; The-
misonion Michel Rec. 544: ixs/ueXrjaaro xaza-
axevdaac iv z(p yvfivaoioi i^sdgav. In Hypata
IG IX 2, bd haben die zwei G. die Beitrage-
elg zrjy ixioxevijv zov yvfivaoiov aufzuzeichnen,

60Beispiele s. Art. Gymnasion. Sie sorgen fur
Ausschmuckung : in Eretria errichtete der G. El-
pinikos dem Hermes eine Statue im Gymnasium,
Amer. journ. arch. XI 171, in Sestos schmuckte
Menas die Anstalt durch eine Kapelle mit einer
Statue, Dittenberger Or. 339, in Apamea Myr-
lea, CIL III 336, leaen wir: saeellum gymna-
siareha dedicavit. Auch fur die Untenichts-
mittel sorgte der G. : in Chalkis 'Adtjva IX 456

1997 rvp,vctaiaq%o$

fur die xaxaxaXxat, in Pergamon Athen. Mitt.

XXXIII 376 far onXa, in Priene Inschr. v. Pr.

112 fur x&qvxos, xgixot, otpaTiQat und 8x1a.

In Priene Inschr. v. Pr. 112, 96f. ist vonZosi-

mos berichtet exavos to xaxvtoxrjQiov dia xov

ysiuotvog oXov . .] vgl. die Obsorge fiir vyteta in

Pergamon, Athen. Mitt. XXXII 273, 10.

2. Religiose Obliegenheiten. Das Gym-

nasion schlofi sich an ein Heiligtum an, hatte

seinen eigenen vads oder olxog; wie Ziebarth

Schulwesen 56 bemerkt, stand das stadtische

Schulwesen im Zusammenbange mit dem stadti-

schen Kultus; wir linden es daher begreiflich,

dafi der G. Opfer darzubringen hatte. In Syn-

nada erscheint der G. als Priester der Hygeia

und Sophrosyne, Bull. hell. XVII 284, 86: Ge-

sundheit und Besonnenheit sollten im Gymnasion

erreicht werden. Opfer an die Gotter des Gym-

nasion durch den G. werden uns in Eretria

\mer journ. arch. XI 171, Sestos Ditten-

berger Or. 339 und Tenos IG XII 5, 818 ge-

nannt. In Minoa, IG XII 7, 233f. heifit es : cvexev

zrjg sxdotov x&v utohx&v xai zwv dXeupoftivtov

oaizrjQiag xai svavdgtag dvestag inezeXeoe. Fiir

Elis berichtet Pans. V 4: svaytpt Se ojvpva-

magxog sxi xai sk £[*£ Ka^' txaazov tzog xai

AhoiXqi; damit ist zu vergleichen die Weihung

einer G.-Statue an Hermes und Minyas in Or-

chomenos IG VII 3218. In Dion hat der G.

ein Opfer fiir den KOnig Seleukos darzubringen,

Dittenberger Or. 212, in Notion fiir Athenaios,

Osterr. Jahresh. VIII 163. In Kyaneai ist ihm

die Opferung eines Rindes aufgetragen, Denk-

schr. Akad. Wien XLV nr. 28. In Aigiale IG

XII 7, 515 hat der G. selbst am Festzuge teil-

zunehmen und fiir die Beteiligung der Jugend

zu sorgen. Er erscheint tatig bei der Feier der

Herakleia in Chalkis, Osterr. Jahresh. I Beibl. 48,

der Hermaia aufier in Delos und auf Salamis in

Odessos, Denkm. aus Bulgarien nr. 92; Teos,

CIG 3087. Wie der Kosmetes in Athen^ IG II

466, interveniert er bei der (xviyoig ztiv iyrjfiojv

in Pergamon Dittenberger Or. 764; daher

ist wohl auch die Ehrung eines G. durch Mysten

erklarlich in Pessinus IGR III 230. Hier mogen

Beispiele von Weihungen durch G. angefiihrt

werden: an Aphrodite: Akrai IG XIV 213; an

Apollon : Athen IG II 1046 ; Loryma, 'Etprjfi. dgx-

1907, 211, 3; an Hermes: Hvpata IG IX 2, 31

5

Keos IG XII 5, 620. 521; Kytbera, Ditten-
berger Syll. 2 506 j Priene Inschr. v. Pr. 181

(300 v. Chi.); Smyrna CIG 3799; Thera IG

XII 3, 396. 397; an Hermes 'Evay<6nog: Athen

IG II 1181; an Hermes undHerakles: Amorgos,

IG XII 7, 254 (Minoa). 421—425 (Aigiale); Chios,

Athen. Mitt. XIH 173, 14; Delos, BuU. hell. XV
251 j Delphi BuU. hell. XXIII 571; Dymae Bull,

hell. IV 521; Opus IG VII 285; Paros IG XII

5, 232. 290; Siphnos IG XII 5, 484; Tarmia

Bull. hell. X 491, 4; an Helios, Hermes und

Herakles: Tarmia Bull. hell. X 490, 3; an Isis

und Sarapis: Halikarnassos S.-Ber. Akad. Wien
CXXXn 29, 4; an Themis: Rhamnus IG II

1233 c.

3. Leitung der Erziehung und des Un-
terrichts der Besucher der Anstalt. Es

kann nicht Aufgabe dieses Artikels eein, fiber

das Ziel der Erziehung und des Unterrichtes

1 Vfivaatagxoi; 1yyo

bei den Griechen zu handeln: es mogen einige

Stellen genugen, die durch die G.-Inschriften

eine Bestatigung finden. Platon Gorg. c. 4 wird

die yviivammri als auf die evel-ta x&v ocopd-

tow beziiglich erklart, leg. V 743D heifit es : zavza

5' eotI tpvxt) xai ow^a., a %(Q(>lg yvfivaoxixyg xai

xt]g allv\g naibtiag ovx av jioxs yhoizo a£ia Xoyov,

VI 764 C werden 2 agxovzsg fiovaix^e «a* yvpva-

oxixfjg verlangt, der eine wegen der Unterweisung,

10 der andere wegen der Wettkampfe, rep. II 376 E
wird die fiovaixr) fiir notwendig erklart und VII

535D sind pafrqfiaxa und yvfivdaia unterschieden.

Solon bezeichnet als Ziel der Gymnasialbildung

Lucian. Anacharsis 20 : fidltoxa dh xai If cbiavxog

xovzo jigovoovftsv, 07za>g oi jzolTxai dya&oi fxkv xag

ijjvxdg, lo%vQoi dh xa owfiaza ylyvotvzo. [Plut.] de

lib. educ. 11 spricht von der evs^ia x&v otofidxcov,

bezeichnet die ema^ia und aaxpooovvt] als e<po-

Siov eh to yr
(
Qag , 15 linden wir den Ausdruck:

20 svxoofxia xai ooxpQoovvtj und 16 : Evza^ia xal

xoofAioztig zojv 7tai6oiv. Hauptpflicht der G. war

die Tipoozaola vicov. Amphipolis Osterr. Jahresh.

1 181 ; Miletos CIG 2873; Thera IG XII 3, 331 ;

vgl. Mylasa CIG 2693 d. In Trozen IG IV 749

sorgte er fiir die Epheboi und Neoi, oxats svzax-

xcovxi; vgl. Athen, IG II 471 : das Volk zeigt den

grOfiten Eifer fiir die dycoyij xal evzat-ia der

Epheboi. In Pergamon sorgte der G. fiir die

ayooyrj der Epheboi und Neoi, Inschr. v. Perg.

30 464. Athen. Mitt. XXXIII 380, 2, fur die dyfoyrj

xai xatdeia, Inschr. v. Perg. 458. Athen. Mitt.

XXXII 312, 34. 315, 40; fur die dywyij xai xoa-

fudxtjg Athen. Mitt. XXXIII 376, 1. XXXV 401,

1 ; fiir die siatdsia xai xoofiioxtjg Inschr. v. Perg.

252; fiir die evza&a xai naidsia Athen. Mitt.

XXXV 469, 53. Fiir die evza&a und die jku-

Seia sorgte Menas in Sestos Dittenberger Or.

339, fiir die svxooftia Melanion in Branchidai

Anc. Gr. inscr. 925, fur svxoo^la xai itaibda

40 Chares in Themisonion Michel Rec 544, fur

die svzagta der G. in Eretria Amer. journ. arch. XI

173f., die Sorge ffir die aoHpQooiwtj wird erwahnt in

Perge Lanckoronski I 29 und Tenos IG XII

5, 911 : ?<pr}fioi . .. xoi xsgi yv{ivaoiaQ%ov del fiq&e-

ovra oaxpQoavva Ijv&eoy. In Iasos Rev. Et. gr.

VI 182, 24 wird der G. Kydias geehrt jzoXXijv

£7iif.dXuav notTjcdfievog rj&ovg xai naiduas, in

Pergamon der G. C. Iulius Sacerdos zovg jza-

rgiovg vopiovg xai tf&r} dvavecoadftevog , Athen.

50 Mitt. XXXII 321, 50 und in Priene, Inschr. v.

Pr. 114, 18f.
t
Zosimos, der durch seine Mafinahmen

das Korps der viot aTioxazeozTjoEv ecg xrjv do%alav

xd£iv. Nach diesen allgemeinen Fachern wurden

die Epheben eingeteilt in evxaxxoi, (pdoTzovot

und evexzai, s. Ziebarth Osterr. Jahresh. Xffl

111. Die evza&a finden wir unter den Priifungs-

gegenstanden in: Herakleia Pontica Bull. hell.

XXII 493; Massilia IG XIV 2445; Samos Mi-

chel Rec. 900; Athen. Mitt, XXVITI 353; Ta-

60nagra IG VII 552; ydojiovia : Samos Michel
Rec. 900 vgl. Athen IG II 478 ; eve&a : Hera-

kleia Pontica Bull. hell. XXII 493; Samos Mi-
chel Rec. 900. TraUeis Michel Rec. 906. 907.

Die saufcta umfafite die korperliche und gei-

stige Ausbildung, ocofiaztxa xai fiovaixa (ia{h)-

fiaza, Inschr. v. Pr. 112. In Athen IG II 465

(2.- Jhdt. v. Chr.) wird der Kosmetes Demetrios

belobt, weil er auch jiqosoxi] r^g £vxa£(ag~wv



iifrfffc&v xai T-iJff Sv rots ua&fmaoiv ysvofievr^g htt-

avaaiae sjzefisXtf&ij, und der G. in Pergamon Athen.
Mitt. XXXIII 376, 1: Jtgdvotav ixotfoaxo zffc

negi szdvza to fta&tjpaTa doxrjOE&g. In Koresia
IG XII 5, 647 hatte der G. die Jugend dieimal
monatlich zur tibung in den Waffen hinauszu-
fuhren, in Eretria bestellte der G. Elpinikos auf
seine Kosten einen Fechtmeister, Amer. journ.
arch. XI 173, ebenso wohl auch der G. in Per-
gamon, Athen. Mitt. XXXIII 376, 1. Wahrend 10
so fur die yvfivixt) ivegysia gesorgt wurde, linden
wir auch die povoixfi nicht vernachlassigt : es
erscheinen ix <pdoXoyiag ftadrffiaxa erwahnt in
Priene Inschr. v. Pr. 113: daher berief der G.
Mantidoros einen 'Opijgixdg <pd.6Xoyog aus Athen
auf seine Kosten nach Eretria, Amer. journ. arch.
XI 188 II, der eben erwahnte Elpinikos stellte

einen Rhetor an, ebd. 173 I; Zosimos Inschr.
t. Pr. 112, 73 einen yga^axixog in Priene; in
Pergamon nahm der G. die fremden Dozenten, 20
die Vorlesungen im Gymnasion hielten, gut auf,

Athen. Mitt XXXIII 380, 2, ebenso Menas in
Sestos, Dittenberger Or. 339. So sehen wir
die G. fur alle Unterrichtsfacher Sorge tragen:
dafi sie dabei persOnlich tatig waren, ersehen wir
daraus, dafi der G. in Eretria sich im Gymnasion
aufhielt (Sftpovsvoag), Amer. journ. arch. XI 1731,
in Myjasa CIG 2693 d es heifit : xQoosvsxfck
jiaatv tccag xai fitoo?tovtjga>$ xai dxoXov&atg xotg

vopotg; vgl. auch Sestos Dittenberger Or. 30
339, ferner aus dem Ausdruck (pdostovta fur den
G. in Eretria Amer. journ. arch. XI 190 III und
Phintia IG XIV 256. In Teos hatten Paidono-
mos und G. den Gesetzen gemafi daruber zu
wachen, dafi die Knaben und die Epheben in den
Unterrichtsstunden tiichtig ausgebildet werden,
Dittenberger Syll.2 523, 281 tiber die Fort-
schritte gaben die Prtifungen, Suiodeigetg, Auf-
schlufi, die in Form von dyiovsg abgehalten und
fur die von seiten der G. gewChnlich auch die 40
a&ka ausgesetzt wurden. In Priene Inschr. v.

Priene 113 werden ewofiot ajzoM&tg erwahnt
vgl. 114; diadgofiat veranstaltet der G. z. B. in

Notion Osterr. Jahresh. VIII 63; Pergamon
Dittenberger Or. 764; Athen. Mitt. XXXII
272, 9; Samos, Bull. hell. V 481, 4; Minoa, IG
XII 7, 233; a&la ausgesetzt vom G. z. B. in

Eretria, Amer. journ. arch. XI 173, I; Pergamon,
Inschr. v. Perg. 252. Auf Grund der Prufung
erfolgte die Aufnahme in die hflhere Abteilung;50
vgl. Hep ding Athen. Mitt. XXXII 387 und die

Eintragung in die Listen, fur deren Herstellung
wohl die G. zu sorgen hatten: Opus IG IX 1,

285 : A. AiXtov Tavgov rov yvfivaoiagxov °* &e-
xQt&evres vji" ai'Tov; Pergamon. Athen. Mitt.
XXXII 325, 52: xov yvfiraaiagxov oi vti avzov
Ixxgt&ivrsg Eiprjfioi, vgl. 279, 11: zi;$ exxgiaecog
twv iiptj/Scov; Silandos Michel Rec. 643: oi £v-

xoi&ivzsg etpyfiot; vgl. Halikarnassos Anc. Gr.
inscr. 898: olde dveftqoav d; dvdgag yvfivaot- 60
agyovvroiv . .

.
; Pompeiopolis Bull. hell. XXVII

326, 11: oi svxgtMvzeg h zfj . . . iyTjfietq; Si-
dyma Reisen I nr. 52: hsygd^aav vno EveX-
dovxog yvfivaaiagxtjaavzo; zf

t
g yegovaiag tiq'ozov,

vgL nr. 50; Tegea Bull, hell. XVU 24, 20: yvft-
raotaQxog avsygayrev . . . vjioyvpvaaiaQxov , • . .

iiptlfiaexor, itp^oys
; ^
Thera IG XH 3, 338/9:

6 yvftvatftagxog feat 6 vxoyvftraoktQx°s drrygayfav

z6s iqnjfieivavzas ; vgl. auch die nach den G, da-
tierten Bphebenlisten und Siegerverzeichniase.
Da bei den kOrperlichen t^bungen das aXstq>stv
eine grofie Rolle spielte, so daB die Besucher
des Gymnasion als akst<p6(xsvoi bezeichnet werden
{s. Art. Gymnasion), gehorte zu den Pflichten
des G. auch die Sorge fur die Beschaffung des
nOtigen SalbGles : ilaiov jzagoxr] z. B. Minoa IG
XII 7, 233. Dabei hatte der G. Gelegenheit,
seine dipdaQyvgta und <pdo§o£ia zu beweisen, wie
es in Amphipolis Osterr. Jahresh. I 181 heifit.

Daher erklaren sich die Ausdrflcke: y. ex %& v
Iditov z. B. in Aphrodisias Rev. Et Gr XIX
136, 68; Ariassos Bull. hell. XVI 429, 59; Do-
rylaion Athen. Mitt. XXII 480; Herakleia (Ma-
kedonien) Bull. hell. XXI 162; Kallipolis BuU.
hell. XXV 325, 2; Kos Paton-Hicks 392;
Lagina TAM; Magnesia a. M. Kern nr. 164-
Megara IG IV 97. 98; Mytilene IG XII 2, 134;
Olympia Inschr. v. 01. 940; Plataiai IG VII
1669; Salamis IG II 594; Sirra CIG 2007; Syn-
nada Bull. hell. XVII 284. 86 ; Thisbai IG VII
2235; Tralleis Athen. Mitt. VIII 318, 2; y. naQ
iavzov: Aphrodisias TAM; Themisonion Michel
Rec. 544; Tralleis Athen. Mitt. XXI 262; y.

dwQidv. Arneai IGR III 641; Kypros (Lape-
thus) Dittenberger Or. 583; Orchomenos IG
VII 3224; y. xQoJxa: Paphos Dittenberger
Or. 582. Vgl. Poll. Ill 67, wo aus den Angaben
die Beziehung auf eine Leiturgie zu erschlieBen ist.

Als Fuhrer der Besucher des Gymnasion tritt

der G. auf bei Offentlicheu Aufziigen: Amorgos
(Aigiale) IG XII 7, 515 und Kyaneai Denkschr.
Akad. Wien XLV nr. 28; bei der Einholung eines
Kftnigs: Eiaia Dittenberger Syll.2 332; Kyzikos
ebd. 365 ; beifeierlichen Begrabnissen Priene Inschr.
v. Pr. 99. 104. 108. 111. 113; Sikyon Plut. Aral
53 ; vgl. auch Pergamon Athen. Mitt. XXXDT 275

;

Miletos Ziebarth Schulwesen 128. Der G. ftihrte

an Festtagen die Jugend auch in das Theater im
Gymnasion: Bargylia Le Bas III 496; Iasos Rev.
Et. gr. VI 168, 5; Pergamon Athen. Mitt. XXXIII
382, vgl. Ziebarth Osterr. Jahresh. XIII, 110;
uber denBesuch des Theaters durch die jidlSsg s. die
Inschrift aus Pagai Osterr. Jahresh. X 19. Wo der
G. der Vorstand eines Altersvereins war, vertrat er
diesen auch vor dem Rate und dem Volke: Iasos
Rev. Et. gr. VI 166, 4: BeschluB des Rates und
des Volkes xeqi d>v ixijX&ov oi xQeofivisgot 6ia
zov yvfivaatdoxov X@voi7znov . . . ; in Magnesia
a. M. Kern nr. 102 dagegen heifit es: 6 agxa>v
zoiv ytQovxcov iTzsX&oiv ixi ze zqv fiovXrjV xai zov

dtfttov. Die Anforderungen an die VermOgens-
leistungen waren besonders grofi, wenn die Gymna-
siarchie bekleidet wurde zur Zeit eines Landtages
(5*' ayogaiag) vrie in Apameia Kibotos Bull. hell.

XVII 308 oder bei hohen Olpreisen: Lagina Bull.
hell. V 189, 11: y. xdoag xrjg ioQTt

t
g tf/iEgag ovxog

zov eXaiov xifL\g .... und Thyateira Denkschr.
Akad. Wien LIV nr. 69: y. iv xf\ ixeftpallovotf xov
eXaiov xufitoiqa. Daher oft die Schwierigkeit ein-

trat, jemand zu finden, deT die Gymnasiarchie fiber-

nahm: Aigina IG IV 4, und es ruhmend hervor-
gehoben wird, wenn jemand av&aigszog die Gymna-
siarchie bekleidete Lapethus, Dittenberger Or.
583 und Nikopolis a. Issus Bull. helL XXI 164.

Verwaltungstatigkeit. Zunachst war der
G. taiag bei der Verwaltung der fttr das Gym-

* *'P" "VW*
aiasion bestimmten Gelder: in Aigiale IG XH 7,
515 wird bestimmt: oi ijufteXtjtal X6yov 6\jiodid6-

TCooav xoig ds jzgvxdvsat xai z<p yvftvaoiaQx<p;
in Anaphe IG XII 3, 253: ajzoStSozoj dri x&t
xaz' d/ui yevoftsvwi yvfivaoidgxtot . . . 6 ds yvfivaat-
agyrpg dvayoayjarco za ysyovdza zipta siazdlav • o
dexa SajzavdaTjt, xofiiodo&Q} ix xov xoivov. In
Eretria Philol. X 300 = Eangabe Ant. Hell,

nr. 689 tindet sich in der Inschrift, betreffend die

I VfJLVCXGtCCQXOq 2UU2

eine Statue; ebenso in Balanaia, Athen. Mitt.
XVII 88, 2; in Eretria durch eine Statue im
Gymnasion, Dittenberger Syll.2 935

; in Kera-
mos, Journ. hell. Stud. XI 124, 7, durch eine
Statue, die der Geehrte selbst errichtet. Be-
grabnis im Gymnasion firr den gewesenen Stepha-
nophoros und G. finden wir in Aphrodisias Bull.
hell. IX 75, 5. Einen goldenen Kranz erhielt
der G. auf Chios Athen. Mitt. XIII 175, 17, das

Stiftung des Theopompos (40 000 Drachmen firr lOKteruchendekTet von Salamis' IG II 594 weist
-das 01), die Bestimmung : %6v ds §avstofidv x&v
diaqvoQcov ylvea&ai vno xs xcov jiQofiovktov xai xov
yvfiraoiaQxov, ajiodiboo&at dk vst avxtav xaz

1

ivt-

avxov xai Xoyov did xov avvedoiov. In Magnesia
a. S. Denkschr. Akad. Wien LIV nr. I lesen die
Herausgeber Z. 71: ovx atoofisvog zo svoixtov(^)
djid rwv totiqvv und erklaren es als Ahgabe fur
die Beniitzung der zur Aufbewahrung der Kleider
dienenden totiou In Magnesia a. M. Kern nr. 116

als Ehrenbezeugung auf matvog, xgvaovg ozS<pa-
voe und Aufstellung des Ehrenbeschlusses im
Gymnasion. In Phintia IG XIV 256 wird der
G. Herakleides in der Halia mit einem Kranze
aus Olzweigen bekranzt, der BeschluB auf eine
Stele aufgezeichnet und im Gymnasion aufgestellt.
In Kyzikos Journ. hell. Stud. XXIII 89 bekranzt
das Volk den Demetrios. Menas wird vom Volke
in Sestos, Dittenberger Or. 339, bekranzt,

wird erne dtavoM yv^vaotaoXixn erwahnt. Die 20 seine eixtov im Gymnasion aufgestellt, er selbst
G. in Hierapolis Judeich nr. 278 haben das
4jxE<pava>ztx6v zu verteilen und die Sorge fur ein
Heroon nr. 336. In Trozen IG IV 749 sorgte
der G. Charmos fur die Vermehrung der Ein-
kiinfte des Gymnasion. Ferner war der G. be-
rufen zur Ausftthnmg von Volksbeschliissen, die
seinen Amtsbereich betrafen: auf Kos Paton-
Hicks 34 hat er nebst anderen die Bekr&nzung
der Sieger zu besorgen; in Kyaneai Denkschr.

erhalt aoosdoia bei den Agones. Rat und Volk
von Themisonion, Michel Rec. 544, ehrt den
Chares durch maivog und nooedQia an den jahr-
lichen Agones. Die vom Rate, Volke und von
den Rttmern beschlossenen Statuen werden in
Apameia Kibotos, Bull. hell. XVII 380,6, von
Stadtvierteln errichtet; in Ilion ehrten die ein-
zelnen Phylen den gewesenen G. durch Statuen,
CIG 3615-3618. Haufig sind Ehrenbezeugungen

Akad. Wien XIV nr. 28 hat er die Aufzeichnung 30 durch die Keoi: in Kandyba ehrten sie den
eines Ehrenbeschlusses; in Kyzikos Journ. hell.
Stud, XXIII 89 und Odessos Denkmaler aus Bul-
garien nr. 92 die Verkundigung der Bekranzung;
in Philadelphia CIG 3417 die Aufstellung einer
Statue des Diogenes, der der Gerusie eine Spende
gemacht; in Smyrna CIG 3185 die Bekranzung
eines Wohltaters, in Thespiai IG VII 1885 die
Errichtung einer Statue zu veranlassen. Auf
Thera IG XII 3, 1299/1300 (100 v. Chr.) lesen
wir: der Paidonomos, der G. und die zaplat 40 gamon Inschr. v. Perg. 440 (0 osSaoxii atvodog
aveygayav yeyovoza svegyexav 'IciSoQov Zvgaxd- ---'-* ^ • - - - * -

r
-
'

atov wohl auf Grund eines Volksbeschlusses. In
Pergamon erfahren wir von dem G. Straton Athen.
Mitt. XXXH 279 und von dem G. Agias Athen.
Mitt. XXXIII 380, dafi sie fur die ordnungs-
mafiige Auszahlung des Gehaltes an die Lehrer
Sorge trugen; vgl. Ziebarth Osterr. Jahresh.

Als Hilfspersonal werden dtjfuhiot erwahnt in cin^mcn U . H j.i.inmc; oi veanoxoi in j^ansa, iu
Pergamon Inschr. v. Perg. 252 und in Priene 50 IX % 620. 621; Phalanna ebd. 1238; oi naXat-
inscnr.

y. Pr. 112, 112; uber die 1-zifieXrjrai und oroZTai in Chytria auf Kypros CIG 2627- of
dtoixyzai s den Art. Gymnasion. photxot auf Paros IG XII 5, 290; oi haiooi.

Ji-nrenbezeugungen. Fur die Verdienste, xai om^ug yiXoi in Prusa Arch. Anz 1903 39

Alexandros durch eine slxwv yoajtt^ und einen
goldenen Kranz, Denkschr. Akad. Wien XLV
nr. 27 ; in Kyaneai den Anticharis durch ttooe-

8gia bei den Agones , einen goldenen Kranz und
eine sixoiv xa^n ebd. nr. 28. Weitere Ehren-
bezeugungen der Neoi finden wir in Aphrodisias
Le Bas ILT 1602a; Halikarnassos Bull. hell. IV
106,6. 402,14. XIV 102,6; Ilion CIG 3619;
Sirra CIG 2007; Xanthos Reisen I nr. 98; Per-
gamon^ Inschr. v. Perg. 440 \f} oefiaoxi) cvvobog
xcov vio3v). Neoi und Epheboi erscheinen als
Ehrende

: Alinda (Koskinia) Bull. hell. XV 540, 5

;

Teos CIG 3086; Thera IG II 3, 496; Epheben
allein z. B. Delos Bull. hell. Ill 376. 16, Solun-
tum IG XIV 311; die Gerusia z. B. Iasos Bull,
hell. XI 215, 5; Gerusia im Vereine mit Rat und
Volk z. B. Aphrodisias Rev. Et. gr. XIX 136, 68.
TAM; Trapezopolis CIG 3953c. Sonst waren zu
erwahnen als Ehrende : oi reavtoxoi in Larisa, IG

die sich die G. erwarben, zeigten sich die Ge-
meinden sowohl als auch die einzelnen Atters-
vereine dankbar durch Ehrenbezeugungen mancher-
lei Art, von denen nur einige Beispiele angefiihrt
seien. In Minoa ehrt der Demos auf Antrag der
d/^KpdftePot den gewesenen G. durch einen gol-

Unter den Ehrenbezeugungen seitens der dXsitpo-

fievoi zeichnet sich die auf Thera, IG XII 3, 331,
aus: Baton wurde nach den ersten zwei Jahren
seiner Gymnasiarchie geehrt durch einen dallov
axicpavog und durch Aufzeichnung des Ehren-

r . r ... -. „.„„ g,^,,^^^ ,j. UUi4jU emeu gui- beschlusses im Gymnasion. nach weiteren drei
aenen Kranz und eine eixwv yganz^ im Gymna- 60 Jahren durch liaivog, xgvoot oziyavot, elxdtv
sion Itr XII 7, 235; m Arneai durch xgoedma, ygcuiztj, Anbringnng der "Kranze im Gymnasion,

ff
1?™ ^^^™?"^^*.^ I?Km64°5 Aufzeichnung des Ehrenbeschlusses und Auf-m Kyme CIG 3524 dnrch eviatpd xai Mots und

««oVf? sv zq> yvfivaoio}. In Amphipolis wird der
EhrenbeschluB fur den G. Philippos neben seiner
eixmv aufgestellt an dem hervorragendaten Platze
des Gymnasion, Osterr. Jahresh. I 181. In Ak-
monia CIG 3858 ehrt den G. Rat und Volk durch

stellong desselben im Gymnasion.
Nach den bisherigen Ausfuhruugen konnen

wir uns ein Bild des G. besonders als Schnlvor-
stand machen: er erscheint nicht als Bnreau-
mensch, der nur nach den Vorschriffcen handelt,
sondern als Patriot, der tfttig ist for die Aus-



hreitung und Vervollkornmnung des Unterrichts,

woduich er beitr&gt zum Ruhm seiner Vaterstadt.

Mantidoros in Eretria, Amer. journ. arch. XI 188 n,

bezeichnet seine Gymnasiarchie als Vertrauensamt

(SyzeiQur&eiaa maris) wie der Eosmetes Timon in

Athen IG II 467. [Plut.] de lib. educ. 11 ver-

langt, dafi die dycoytj r<av aatdwv auch fur die

Tcivr^xEQ zu erstreben 1st; in diesem Sinne sehen
wir Dioskurides in Priene, CIG 2906, tatig, auch
den Annen den Besuch des Gymnasion moglieh
zu machen; vgl. auch Zosimos in Priene Inschr.

v. Pr. 112, 99f. In Eretria bewirkten die G.

Elpinikos und Mantidoros (Amer. journ. arch. XI
173f.) eine Steigerung der Frequenz des Gym-
nasion. Zosimos in Priene gewann die Lehrer
zur Mitarbeit Inschr. v. Pr. 113, und Straton
sowie Agias in Pergamon suchten die Lehrer
pflichteifriger zu machen, damit die Schiiler auch
grOfieren Notzen Ziehen vom Unterriehte. In
Athen (IG II 467) wird die opiovoia und <ptXia

der Epheben hervorgehoben , fur die der Kos-
nietes gesorgt hatte; auch der G. wirkte fur den
Gemeingeist der ihm unterstehenden Altersklasse.

Dafi er in seiner Tatigkeit auch seine Freigiebig-

keit durch Bewirtungen, Spenden mancherlei Art
usw. zeigte, beweisen die bereits angefuhrtcn Bei-

spiele, und wir finden es begreiflich, dafi in der

Inschrift aus Sparta (CIG 1365) als Begriindung
fur die Ehrung eines G. gesagt ist: zr

(g (isyaXo-

jtgsnslag xai zfjg ejiI rfj dsvzigq. yv/nvaotagxio:

dovvxgizov xai dwxsgfiXtfzov xgovoiag xai (piXo-

Tuif/ms. Er wirkte durch sein Beispiel, -wie es

in dem Ehrendekret fur Herakleitos in Priene

(Inschr. v. Pr. 117, 1. Jhdt. v. Chr.) heiBt: de/

710ZE f.lhv XQeoflvTEQOVS ZtfMOV <$£ yOVECS , TOVS 6e

xa&r}Xtxag dtg ddeX(povg , zovg dk veojzegovg dig

xaiSag, afisfijzzov zov fitov zst^gijxsv xai ovdsvl

xax&v aiziog yiyovs ovMjioxe, noXXolg 8k x&v
fisytotfov dyafitHv Jtagattiog , tioXLtov xaXdv
TiagdSstyfia xagaoTqaag tog ix natbuag to Etxog

lots viotg tov tdiov ftiov.

III. Gymnasiarchen in Privatvereinen.
Hier kommen nur jene Vereine in Betracht, die

durch den Zusammenschlufi von Landsleuten, von
Augehorigen desselben Berufes oder desselben

Kultes gebildet waren und auch fur die Er-

ziehung und korperliche Ausbildung ihrer Mit-

glieder sorgten. So finden wir in Elephantine

(Philol. LIII 82, 3. Jhdt. n. Chr.) einen G., in

Omboi oi ix zov iv "Ofifiotg yv/uvaoiov als staats-

rechtlich anerkannte Genossenschaft, Arch. f. Pa-
pyrusf. V 410, vgl. II 548, 26, die Weihung des

y. xai oi ex tov yvfiraoiov (Ptolemaeerzeit). In
den Stadten an der Nordkiiste des Schwarzen
Meeres schufen sich die dort lebenden Griechen
ihr Gymnasion und hatten ihren G.: so in Gor-

gippia (Anapa) Latyschew II 403: in Panti-

kapaion Latyschew IV 211: in Tanais Laty-
schew II 439. 440. 442. 446—448. 453 (2. und
3. Jhdt. n. Chr.). Auch in Tomis Arch.-epigr.
Mitt. SIX 222, 89. 90 handelt es sich urn den
G. eines Vereines. In Ephesos gab es einen
Verein der Arzte, der einen G. hatte, Osterr.
Jahresh. Vm 128. 130. 133. Auf Rhodos be-
stand im 1. Jhdt v. Chr. ein xoivdv, das auch
seineti y. hatte, IG XII 1, 127: es erscheint ein
Rhodier, ein Antiochier, ein Amphipolite, ein
Solier in dieser SteHung. Die Mitglieder des

vjyixuiasuuiii *uv*

Vereins waren Fremde und hatten als solche
keinen Zutritt zu den staatlichen Gymnasien,
Ziebarth Schulwesen 140. Auf Keos (Paton-
Hicks 371) begegnen wir einem y. 2egamaoxav.
Mcht richtig sagt Poland (Vereinsw. 402) von
der Inschrift Prusa Arch. Anz. 1903,39: .eine
Genossenschaft von Freunden feiert ihren Gym-
nasiarchen' ; nach dem Wortlaut der Inschrift
ehrten oi zov jigsafivzcgov 'QfpsXioivog haigoi xai

10 owrj&Eig den Archiereas und G. Sakerdos als zbv
iavrwv did fitov sveQysrrjv. In Goelbazar (Bull,

hell. XXIV 906, 90f.) erscheinen unter einem
efiTtOQi&Qxtjg ein oivoTrootdgxyg

,
yvfivaatdo^g^

ygafifiazevg, yeQovotaorijg tov vsoxztatov ifurogiov
;

damit ist zu vergleichen der gymnasiarcha entport

Piretensium CIL III 12415. Vielleicht ist dar-

unter ein Verein von Eaufleuten zu verstehen.

Literatur. Krause Gymnastik I 179-205.
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50 [J. Oehler.]

Gymnasium. A. Bei den Griechen: Tv^-
v do tov, auf Kreta dodfiog Gr. Dial.-Insch. 4991
vgl.Suid. s. Sq6{ioiq ; die Bezeichnung yv^tvag findet

sich auf Amorgos (Aigiale) IG XII 7, 447 (yv/tvddog

iv re/uevei vgl. Minoa 254 : yvfxvaoiov ze^evst) und
Astypalaia IG XII 3, 202, bezeichnet: Ubungs-
platz, Turnanstalt, Unterricht.s- und Erziehungs-

anstalt, staatlichen Festplatz. Die erhaltenen

Definitionen der Lexikographen und Scholiasten

60 sind unzureichend, am die Bedeutung des G.s zu

bestimmen: Poll. Ill 154 nennt es unter den

Xa>Qia zijg doxrjOEtag und IX 43 unter den Teilen

der Stadt ; Hesych. s. yvftvdotor • roszog, h o*j ayoi-

vc£ortai ; Etym. M. s. yvptrvdoia • oi xdnot , otzov

zyvfivdCovro, besonders die Athleten, rj Xovrga
fj mmxoi ay&veg . . . ; Suid. s. yvfivdata • dlet-

mtfeta 7} fiaXavela § Xovtgd ; Schol. Dem. XX 21
yvfivdam ' fiaXaveta tj dXemrqgta ij XovtQO, Es

&v\jo urymiiasiuni

bezeichnet den Platz, wo man sich unbekleidet
iibte: Eustath. zu II. XXIII 683. Suid. s. yvp-
vdoia. Isid. Et. VIII 6, 17 gymnasium ex eo
dictum est, quod iuvenes nudi exereentur in
campo ...; vgl. Schneider 18. Boisacq Dic-

tionnaire e'tym. 158: yvfivdatov ,lieu d'exercice'.

Die Angaben der Schriftsteller , die Inschriften

und die erhaltenen Ruinen ermoglichen es una,

die Entwicklung des G.s von der einfachen Lauf-

iTymnasium 2005

pos Paus. Ill 22, 9. 21. Astypalaia: Damatrios-
G. IG XII 3, 202 (3. Jhdt. v. Chr.}. 22. Athen:
yvftvdota IG II 466 - 468 ; y. za>v £<pr\fimv (?)
251 b (305/4 v. Chr.). Kvvoaagyeg IG I m. 201.
204. Athen. Mitt XXXI 134. Her. V 63. VI
116. Dem. XXIII 213. XXIV 114. Plut. Them.
1. Paus. I 19, 3 u. a. Avxeiov IG II 240 (to y. ri>

xaza Avxewv); 444—486. Ill 89. Dem. XXIV
114. Paus. I 19, 4 u. a. 'Axadweta IG II 47L

bahn (dgdfiog) bis zu den Prachtanlagen fur kor- 10 III 63. Xen. hell. II % 8. Lys. XVIII 10. Dem.
perliche und geistige Erziehung, die zugleich den
Mittelpunkt des offentlichen Lebens bildeten,

nach den oben angegebenen Bedeutungen zu ver-

folgen.

Bedeutung des Gymnasions. Diese er-

gibt sich aus dem Gewichte. das die Griechen
auf die gymnastische Ausbildung legten: Plat.

Symp. 9 bezeichnet die qptXoyvftvaaxia als ctwas
dem Hellenen Eigentumliches ; vgl. Aelian. v. h.

XXIV 114. Harpokr. a. v. Plut. Kimon 13 u. a.

nzolsfialov (gegriindet 275 v. Chr.) IG II 468

;

471. 482. Paus. I 17. 2. Aioyevetov (gegriindet
229 v. Chr.) IG II 470. in 5. 741. 1184. 1202
(262 n. Chr.). 1218.

3
E<pmi. agX . 1893, 67 (140

—150 n. Chr.). Plut. quaest. " conv. IX 1, 1.

r. Tgfiov Paus. I 2, 5. [\ fcov 'Adgiavov IG
III 10. IV 1474. Paus. I 18, 9. r. des Zevg
Kegalog und der "Avda (von Boiotern errichtet)

Jtithners Besserung des iiberlieferten eqnjfiEla).

Paus. X 4, 1 zweifelt, ob ein Ort TioXtg genannt
werden kann, der keine dgx^a, kein yvf.tvdmov

y

kein Theater, keine Agora hat. Traian sagt:

Osterr. Jahresh. I Beibl. 48 'Etprjft. dg%. 1892, 168,
68 (192 v. Chr.)

;
yvpvdaia (260-247 v. Chr.) Geogr.

gr. min. I 105. Titus-Herakles-G. Plut. Titus 16.

27. Chios Athen. Mitt. XIII 566. 'Adtjva XX 164f.

;

gymnastte indulgent Grwculi Plin. ep. X 40. Vpfeetov y. CIG 2221. 28 Delos IG II 985. Bull.
Anstid. XV 232 preist die Pracht der G. in hell. XIII 413. Eupator-G. Dittenber^er Or.
Smyrna, dagegen wird die Verodung der G. be- 367. 29. Delphi Paus. II 8. Bull. hell. XX III 56$
klagt von Athen, V 213 d. Dio Chrysost. or. 30,30(4. Jhdt. v. Chr.). 565 (258 v. Chr.). 566. 570
17. Aristid. XX 261. XLI 513. Selbst die Sv- (250-221 v. Chr.). 572. XXIV 464. 30. Elatea
bariten hatten G. Athen. XII 518 f; bei Plautus
wird das G. oft erwahnt, auch die Mehrzahl z. B.
Amph. 1011. Plat. leg. VI 761 C verlangt die
Anlage von yvjuvdoia; rep. Ill 404 B bezieht er
die yvfivaonxrj besonders auf den Krieg, vgl. leg.

VII 813 D. VIII 830 D. Arist. Pol VII 11 spricht
von zd yv/iivdota r&v xgeafivrrgcov. Nach diesen
wenigen Angaben schon werden wir voraussetzen

Bull. hell. X 382, 18. 31. Eleusis IG 11614 b.

32. Elis Strab. VIII 337. Paus. V 15, 8; Aa-
Xiuuov y. Paus. V 15, 7. 33. Ephesos Strab.

XIV 634; yvfivdata Xen. hell. Ill 2, 11. TAM;
y. Le Bas III 141. Journ. of phil. VII 140;
dgxdlov y. Anc. Gr. inscr. 618 b; xaivbv y. TAM;
to dvm y. TAM. 34. Epidauros : za y., Avxeiov
IG IV 1467. 35. Eretria Am. joum. arch. XI

konnen, dafi jede Stadt ein oder mehrere G. hatte ; 40 173. 188 (2. Jhdt. v. Chr.). Philol. X 300. 36. Ery-
Pausanias nennt in 20 Stadten G., die folgende thrai '4^va XXI 347f. (2. Jhdt. v. Chr.). 37. Gy-
statistische Ubersicht fuhrt 128 Orte an, fiir die "---'- T

-
T
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(t. bezeugt sind.

Ubersicht nach Ort und Zeit. 1. Adada
(Kara Baulo, Pisidien): to Seovtjgsiov y. Sterrett
Wolfe exped. 426. Agypten: 2. Alexandreia
Strab. XVII 795; zd iv rfj Nixiov Mo y. Ar-
chiv f. Papyrusf. IV 238. \ Kairo ebd. II 548,
26 (185-151 v. Chr.). 4 Aigina IG IV 4. 43.
45. 46; afKpozega zd y. Eev. Et. gr. XV 138, 3.

5. Aizanoi CIG 3831 a« (161-180 n. Chr.). 6. Akrai-
phia IG VII 2712. 4134. 7. Akriai Paus. Ill

22, 5. 8. Alexandria Troas : iegov y. CIG 3588 c.

Amorgos IG XII 7: 9. Aigiale 515 (2. Jhdt. v.

Chr.) : yvfivdg 447. 10. Minoa 235. 254. 11. Am-
phipolis Osterr. Jahresh. I 181 (1. Jhdt, v. Chr.).

12. Anaphe IG XII 3. 253. 13. Ankyra: to zov
UoXvetSov y. Arch.-epigr. Mitt. IX 145, wohl das
ebd. 115, 67 genannte TloXveidov. 14. Antikyra:

theion Le Bas II 243 a (161/9 n. Chr). 38. Ha-
liartos IG VII 2849. 39. Halikarnassos : ;>. zb <Pi-

linnsiov Class. Eev. VIII 217 = Osterr. Jahresh.
XI 53. Newton Halicarn. II p. 687 (3. Jhdt.
v. Chr.): to dvm y. Newton ebd.; y. tCmv £<pt]-

paw Le Bas III 1618. 40. Herakleia am Aso-
pos (Thessalien) Liv. XXXVI 22 (191 v. Chr.).

41. Hierapolis: to fiti£ov y, Judeich nr. 6 b, c.

50 42. Hypata IG IX 2, 31. 56. 43. Iasos Bull,

hell. XI 213, 2. Rev. Et. gr. VI 187, 32; xi>

zmv vkqjv y. Rev. Et. gr. VI 157. 3; zd xecoaoa

y. ebd. 175, 9. 44. Jerusalem Makkab. 1, 12.

45. Dion IGR IV 212. 46. Iotape CIG 4411.
47. Kadyanda TAM. 48. Kallatis Antike Denk-
maler aus Bulgarien nr. 94 (100 v. Chr.). 49. Kios.

Bull. hell. XVI 320, 3. 50. Knidos Anc. Gr.
inscr. 787; Antigonos-G. ebd. 797 = Rh. Mus.
XXIX 25 (3. Jhdt, v. Chr.). 51. Koloe' : to 2&-

dg/alovy. und ein zweites Paus. X 36, 9. 15. An- 60 fiaozov y. Rev. Et. anc. IV 264, 14. 52. Ko-
tiochia {Syrien) Athen. V 195 c. X 493 b. XII rinthos: y. zb doyalov Paus. II 4, 5. 53. Kos:y.
o27e. Bull. hell. XXX 338 (3. Jhdt. v. Chr.). zibv veojv Paton-Hicks nr. 8. 54. Kreta, Gortyn
16-^PhrodisiasJ ri> Atoysvtavbv y. CIG 2782; Gr. DiaL-Inschr. 4991 (dg6/ioS = y.). 55. Kyaneai
y. CIG 2796. Bull. hell. IX 75, 5. 17.,Apol-
lonis (Lydien): zd Svo y. irp^av Rev. Et. gr.

Ill 6. 18. Argos: nav y. IG IV 597. 602; yvpi-
vdoia 606 ; y. KvXdgaptg Paus. H 22, 8. 19. At-
.neai IGR III 639 (112—117 n. Chr.). 20. Aso-

Denkschr. Akad. Wien XLV nr. 28. 56. 'Kyme
CIG 3524. Kypros: 57. Kerynia Rev. Et,' gr.

XVII 212 (nach 27 v. Chr.). 58. Kition Rev.
arch. 1885, 345 (246—221 v. Chr.). 59. Lape-
thus Dittenberger Or. 583. 60. Salamia: y.



-disuj uyiuuuaiuiu

*$ftt>v Le Bas III 2756. 61. Kythera Ditten-
Verger SyU. 2 506. 62. Kyzikos Journ. hell.

-Stud. XXHI 89. 68. Lagina: to dvco y. Bull.

TiclL XI 146, 46. 64. Laodikeia a. L. Am. journ.

arch, in 345 (129 n. Chr.). 65. Las Paus. Ill

24, 7. 6Q. Lesbos, Mytilene IG XII 2, 134.

67. Magnesia a. M. : yvfivdma Kern nr. 179.

•68. Magnesia a. S. Denkschr, Akad. Wien LIY
nr. 1 (2. Jhdt. v. Chr.). 69. Mantinea Paus. YIII
9, 8. Bull. hell. XX 125. 70. Megalopolis Paus.

VIII 31. 8. 71. Megara Paus. I 44, 2; VXv/it-

mIziqv IG VII 31. 72. Messene Paus. IV 32, 1.

73. Miletos mit Branchidai und Didyma Anc. Gr.

inscr. 025; advxa ra y. ebd. 922; y. rb IIxoXs-

jidstov (gegrundet zwischen 266 und 261 v. Chr.)

ebd. 925 b; zb $avoxlvetov y., xb ftiya y„ y. xov

Kmitwog CIG 2881. 74. Mylasa CIG 2962.

75. Myi-a IGR III 739 XIX. 76. Neapolis Strab.

V 246. 77. Netum: c
hg<ovetov IG XIV 240.

78. Nikaia Plin. epist. X 39. Strab. XII 566.

79. Nikopolis Strab. VII 325. 80. Notion : 'Oftf-
getov Osterr. Jahresh. VIII 163. 81. Nvsa: y.

z&v view Strab. XIV 649f. 82. Olbia'Laty-
schen I 22. 83. Olympia Paus. V 15, 8. VI
6, 3. 21, 2. 24. Oropos : dab yvpvaatmv IG VII
414 (366-338 v. Chr.). 85. Panamara Bull. hell.

XXVIII 49, 36 ; t« y. XI 279. 283 ;xdovo y, XXVIII
257, 80 ; dfitpozsQa za y. XV 199 ; sxdxega xa y. XV
185; To'A&Qidvstov'AvTcovetvov y, XXVIII 45. 86. Pa-
tos IGXII 5, 129. 292. 87. Pellene: dgxaiov y.

Paus. VII 27, 5, 88. Pergamon: y. xdv aaidcov

Inschr. v. Perg. 467. Athen. Mitt. XXVII 160.

XXXII 433, 286
; y. row r*W Le Bas in 1723a.

Inschr. v. Perg. 461. 466. Athen. Mitt. XXVII
1G0 ; Tiavt^yvQtHov y. Inschr. v. Perg. 463 A. Athen.
Mitt. XXIX 152, 1 (139-133 v. Chr.); th y.

Athen. Mitt. XXIV 178, 30; itdvxa xb. y. XXXII
330, 61; d(irp6xt.Qo. to y. Inschr. v. Perg. 458;
xh o' (= xiooaea) y. Athen. Mitt. XXXII 315,

40; xa Tihzs y. ebd. 321, 50. Der xziatrjg si

yvfivaaicov Le Bas III 1723 c bezieht sich nicht

auf Pergamon, sondern auf das xoivbv 'Aaiag, wie
bereits Curtius Herm. VII 44 richtig bemerkt
hat. 89. PergeLanckoroiiski I nr. 29. 90. Pe-

rinthos Arch.-epigr, Mitt. Vni 220, 50 (1. Jhdt
v. Chr.). 91. Phanagoria Latyschew II 360
(2. Jhdt. n. Chr.). 92. Phigalia Paus, VIII 39,

6. 93. Phintia (Gela) IG XIV 256. 94. Priene
Inschr. v. Pr. 108 (ca. 129 v. Chr.). 112. 114.

95. Reginm Theophr. h. pi. IV 56. Plin. n. h.

Xn 1, 7. 3. 96. Bhodos Polyb. V 88, 5 (217
t. Chr."). IG XII 1 , 3. 97. Salamis (Tnsel) IG
II 594 (127 v. Chr.). 98. Samos: Eros-G. Athen.
XIII 561 d. 99. Sardeis Polyb. XXXI 10; zb

y. yegovoiag Mova. x. ptpX. 1876 1878 p. 25.

100. Sebastopolis (Karien) Bull. hell. IX 346, 30
(116/7 n. Chr.). 101. Sebastopolis (Pontos) IGR
in 115. 102. Sestos Dittenberger Or. 339
{125 v. Chr.). 103. Sikvon Paus. II 10, 1, 7.

104. Silandos: to aroj y. Bull. hell. XI 205, 26.

105. Smyrna: yvftvdaia Aristides XV 232. XX
261 ; ein y. und das Hoinereion erwahnt Strab.
XIV 646; Asklepios-G. Philostr. vit. sophist. II

26; Mifivegfistov CIG 3376. 106. Sparta IG IV
939. 940. CIG 1306. 1353. Be Bas II 194 c.

Annual XII 452; xa y. CIG 1384. Aelian. v. h.

XII 43. Eurykles-G. Paus. Ill 14, 6; y. x&v
tgrffitor xal t&v via* Plut. Kimon 16. 107. Stra-

uyumatumu avuq

tonikeia (Karien) CIG 2719. Le Bas III 517.
108. Sybaris Athen. XII 518 f. 109. Synnada
Bull. helL XI 219, 13. 110. Syrakusai Cic. Verr.

n 4, 52. Liv. XXLX 19. Athen. V 206 e; 71-

fioksovxsiov Plut. Timol. 39. Nepos Timol. 5,

111. Tanagra Paus. IX 22, 3. 112. Tarsos: y,

zoiv vswv Strab. XIV 673. 113. Telmessos Bull,

hell. XIV 169, 3. 114. Teos Dittenberger
Syll.2 523 (ca. 300 v. Chr.). CIG 3085. 115. Ter-

lOmessos Lanckoronski II 8—11; xa y. ebd. 5.

116. Theben IG VII 2537; xb *Mdov y. Paus.
IX 23, 1 ; Herakles-G. ('HgaxXsiov) Paus. IX 11,

7. 117. Themisonion Michel Rec 544 (114 v.

Chr.). 118. Thera IG XII 3, 327. 331; xo h
Ota y. 528. 534. 119. Thespiai: xo ava> y. IG
VII 1777 vgl. Bull. hell. XXVI 297, 16. 120. Thya-
teira Bull. hell. XI 465, 31 ; xa y. Bull. helL X
420, 29 ; xb fisya y. Bull hell. X 420, 29 und
besser Denkschr. Akad. Wien LIV nr. 40; xb

20 xqixov y. Denkschr. Akad. Wien LIV nr. 69 ; xa.

ngaiza y. xal xaxa xb dq%amv xb xqixov CIG 3502.

3503. Athen. Mitt. XXIV 235, 77. 78. Denkschr.

Akad, Wien LIV nr. 65-68. 121. Tralleis Strab.

XII 759. Athen. Mitt. VIII 334, 15 ; xa xgia y.

ebd.318,2 ;
gymnasiumCHAlI 7146. 122. Trozen:

xb y. xb 'IjmaXvxuov IG VIT 754 (3. Jhdt. v. Chr.)

;

y. 753. 123. Xanthos (Letoon) : to sv tioXei y.

IGR HI 605. 124. Damaskos Joseph, bell. Iud.

I 422. 125. Tripolis ebd. 126. Ptolemais ebd.

30 127. Elephantine Philol. LIII 82 (232 n. Chr.).

128. Omboi Archiv f. Pap. V 410 (136/5 v. Chr.).

Wir sehen demnach fur die Zeit vom 5. Jhdt.

v. Chr. bis zum 3. Jhdt. n. Chr. in alien Lan-

dern, wohin hellenische Bildung gedrungen , G.

;

erganzend tritt hinzu die TTbersicht uber die Gym-
nasiarchen, s. d.

Geschichte des Gymnasions. Fou-
gdres unterscheidet vier Penoden in der orga-

nischen Entwicklung des G.s: 1. der blofie 6q6-

40 jmo? ; 2. die archaische Periode, der die drei alten

G. Athens angehtiren ; 3. die hellenische und hel-

lenistische Periode vom 4.-2. Jhdt v. Chr.;

4. die griechisch-rOmische Periode. Schneider
dagegen behandelt 1. den Dromos in Sparta;

2. die Palastren und G. des iibrigen Griechen-

lands bis zu den Perserkriegen ; 3. die gymnasti-

schen tlbungsanstalten von den Perserkriegen bis

auf Alexander d. Gr. ; 4. die gymnastischen fbungs-
anstalten der hellenistischen und rOmischen Zeit.

50 Gegenuber dieser Einteilung mflchte ich hinzu-

ftigen die Bestimmung des G. nach den oben an-

gegebenen Stufen: 1. das G. als tTbungsplatz

(Exerzierplatz, Ubungen fur Feste) ; 2. als Turn-

anstalt; 3. als Unterrichtsanstalt ; 4. als offent-

licher Festplatz. Doch sollen diese verschiedenen

Stufen nicht getrennt behandelt werden. da fur

die einzelnen Perioden die Quellen nicht gleich

ergiebig sind. in vielen Stadten auch die An-

stalten die Entwicklung zeigen. tjber den Ur-

60 sprung und das Alter der G. hat Schneider
eingehend gehandelt und ich folge ihm in seinen

Aufstellungen : die G. als Anstalten sind zuerst

bei den Doriern eingerichtet worden und reichen

in das 7. Jhdt. v. Chr. zuriick ; richtig sagt Cic.

de orat. II 5, 21 : saeculis multis ante gymnasia
intenta sunt quam in eis phitosophi garrire
coeperunt.

Das Gymnaaion eine Offentliche, staat-
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liche Anstalt. Vgl. Ziebarth Schulw. 30f.

Schneider 32f. Das G. wird als Staatsgut ge-

nannt in Byzantion Aristot. Oec. II 1346 b, 17

und in den kleinasiatischen Stadten: Appian.

bell. Mithr. 63, aufgezahlt neben staatlichen Ge-

bauden von Paus. X 4, 1. Plut. amat. 11. Ari-

stid. XX 261. XLI 513. Der Staat beschliefit

die Erbauung eines G. : Priene Inschr. v. Pr.

108 (die xaxaaxsvr) yv/iivaaiov xaxa noXiv) vor

129 v. Chr., Mkaia Plin. ep. 40, sorgt fur die 10

Wiederherstelhmg : Athen IG II 240 (307/6 v.

Chr.). Halikamassos Osterr. Jahresh. XI 53f. ; in

Petelia IG XIV 637 heifit es : unter zwei Gymnasi-

archen avsoxevdofti] [y atoa\ ex xihv xoivojv zQr}(A,d-

xcov. AufDelos finden sich unter denAufwendungen
aus der Staatskasse auch solche fur das G. Bull,

hell. XXVII 77 (250 v. Chr.), ebenso in Delphi

XXIII 565 (258 v. Chr.): xov yvpvaoiov xhv i:ii-

ftiXeiav, XXIV 464: xov yvfivaaiov x^g £?zt{i.sXetag

(irjvtiv ef . .
.

, zffi vdoayaiyi'ae rfc ek xb yv/x- 20
vdoiov ... In Ilion heifit es in der Inschrift

IGR IV 212 (124 n. Chr.) $ fiovXij xal b dfyog
. . . jiagsyojQtjGE xo xs yvfivdatov. Im Bereiche

des G. befanden sich offentliche Gebaude : in Ale-

xandria (Agypten) ein dtxaazrJQiov Strab. XVII
795, in Elis das fiovlsvztjQiov Paus. VI 23, 5,

in Sardeis wurde im G. Gericht gehalten, Polyb.

XXXI 10. Der staatliche Charakter des G. geht

auch aus den Widmungen fur das G. oder von
Gjfinnasiarchen hervor : Ephesos Anc. Gr. inscr. 30
618 b : xelovag xfj jtoXst sis xb &Qxaiov y. ; Hali-

kamassos TAM: ein Gymnasiarchos Etaidt, 2a-
gaTiidi xal T(p dtfftcp ; lasos Rev. Et. gr. VI 187,

32 : deT Gymnasiarchos Sopatros xrjv oxodv rq>

&rifii(p xal xoig vsoig . . . xai avs&tjxEv xb yv/nvd-

atov zqi 8fjitqi\ Kos Paton-Hicks 114: Gym-
nasiarchos und Hypogymnasiarchos xo'tg vmig xal

rdj dt)fiq> vgl. audi Branchidai Anc. Gr. inscr.

924. 925; Termessos Lanckoroiiski II 5: xb

ayaXiia xov
v
Eq<ozos zfj naxgidi ; Thisbai IG VII 40

2235 : der Gymnasiarchos xfyv oxoav xai zqv sl'ao-

frov xal zag dvoag 'Eg^fj, 'HgaxXsi xai xfj jioXst.

Auch die zahlreichen Ehrenbezeugungen der Ge-

meinde fur Verdienste urn das G. und die Auf-
stellung dieser Ehrenbeschlusse im G. finden durch
den staathchen Charakter des G. ihre Erklarung

;

Beispiele folgen unten. Die gesetzlichen Bestim-
mungen iiber die G. zeugen gleichfalls fiir den
^taatlichen Charakt-er der Anstalt: den Sklaven
war der Besuch verboten in Athen : Plut. Sol. 1 ; 50
sept. sap. conv. 7. Aischin. I 137; auf Kreta:
Ari.^t. Pol. I 5 ; in Sparta war es nach Aelian.
v. h. XII 43 vgl. Harpokr. s. (today eine Be-
gunstigung der Mothakes, mit den Sohnen ihrer

Herren im G. tiben zu diirfen. Fiir die voSot
war in Athen der Kynosarges bestimmt: Dem.
XXin 213. Plut. Them. 1. Suid. s. Kwoaagyes

;

Harpokr. a. vodela; Bekker Anecd. 274. Dieb-
stahl im G. wurde besonders streng bestraft in
Athen: Dem. XXIV 114; vgl. Aristot. Probl. 60
XXIX 14. Der Staat bestellte auch Beamte zur
Aufsicht iiber die Anstalt und seine Besucher,
s. Gymnasiarchos. Die Lehrer wurden vom
Staat angestellt und besoldet, z. B. in Pergamon
und Teos.

Gymnasion und Palaistra. Neben dem
G. erscheint als Dbungsanstalt die Palaistra, die

Ringschule, z. B. Poll. Ill 154. tfber die Be-
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stimmung der beiden und ihr Verhaltnis zu ein-

ander sind verschiedene Ansichten aufgestellt.

worden, von denen nur die letzten angefiihrt wer-
den sollen. Ziebarth Schurwesen 28 bezeichnet
die Palaistra als private Vorschule, Schneider
30 behauptet, die Palaistra sei wenigstens zu Athen
Privatanstalt gewesen. Gothein Athen. Mitt.

XXXIV 122 bemerkt, G. und Palaistra seien in

spaterer Zeit ziemlich gleichbedeutend gebraucht
worden, und bezeichnet in der Anmerkung S chn e i-

der s Versuch, Palaistren als Knabenschulen , G.
als Junglingsschulen festzulegen, als recht unzu-
reichend begriindet. Ich glaube, wir kennen be-

ssiiglich der Palaistra feststellen: sie bildete an
manchen Orten eine vom G. verschiedene offent-
liche Anstalt: auf Delos Bull hell XXVII 67f..

(250 v. Chr.) finden wir unter den staatlichen

Ausgaben auch Aufwendungen auf die Palaistra

:

ajpiviov eiq TiaXaiaxoav, xdbog Iv jiaXaioxgai, iega

zee "EXstdvsi za yevdfteva sv zet TiaXataxoat, skatov

elg jzaXaiozgav ... In Magnesia a. M, Kern,
nr. 102 ersucht die Gerusie um die Erlaubnis,

eine %alxri eixojv des Eubulides in der Palaistra

aufstellen zu diirfen; in Mylasa, wo nach CIG
2962 G. und Palaistra getrennt waren, heifit es

von dem Gymnasiarchos : dvadsftaat xoofu/joag rtjv

TtaXataxgav ; in Theangela errichtete der Demos
zu Ehren eines Konigs eine Palaistra Athen. Mitt.

XII 334. In Miletos wird eine Stele mit dem
Volksbeschlusse zu Ehren des Eudemos in der

naibixr) siaXaiaxoa aufgestellt Ziebarth Schul-

wesen 8 Z. 84. Wenn in Halikamassos die vsot^

solange das Philippeion-G., das G. der veoi, ver-

fallen war, die jzatbtxrj xaXaloxga bentitzten, mufi-

diese eine offenthche Anlage gewesen sein, Osterr.

Jahresh. XI 56, 2. I)ie Palaistra bildete einen

wesentlichen Bestandteil des G., vgl. Gardiner
467: die Palaistra konnte bestehen ohne ein G.,

aber kein G. ohne Palaistra, vgl. das Lykeion in

Athen Plut. X or. vit. 7 und das G. in Knidos
Anc. Gr. inscr. 797. Daher erklart sich die

Ehrung eines Gymnasiarchos durch die nakawxgt-
zai hi Kerynia auf Kypros CIG 2627, durch die

d/.Ei<pd/usvoi iv xfj ysgovxixfj jiaXaiaxQq auf Samos
Bull. hell. V 480, 3 ; durch diese Inschrift wird.

auch bezeugt, dafi die Palaistra nicht blofi Knaben-
sehule war, vgl. schon Schomann-Lipsius I

551. Wenn sich in Teos CIG 3086 dxdXaiozQot

der Ehrung fur den Gymnasiarchos anschliefien,

konnen wir darunter diejenigen Besucher des G.
verstehen, die die Palaistra des G. nicht beniitz-

ten. Wenn die Palaistra einen wichtigen Be-
standteil des G. bildete, ist es verstandlich, da 13

das Wort Palaistra auch zur Bezekhnung des

ganzen G. gebraucht wurde: so wird es zu ver-

stehen sein (Xen.) rep. Athen. II 10. Poland
Gesch. d. griech. Vereinsw. 103 irrt aber, wenn
er die /.lezE/oyzeg xr

t
g iv Ota TiaXalaxoag IG XII

3, 526f. mit den Mitgliedem des dortigen G. XII
3, 528. 534 fiir identisch halt. Krause "EXXrjvuta

I 109 meint, y. werde aufier in dem Droinos von
Sparta nicht zur Bezeichnung eines Teiles der

Gesamtanstalt gebraucht, sondern bezeichne immer
das Ganze: eine Inschrift in Delphi Bull. hell.

XXIII 565 beweist, dafi auch ein Teil der ganzen
Anlage als y. bezeichnet wurde. Palaistra als-

Privatturnschule begegnet uns haufig : zu den von
Schneider 30f. angefuhrten Beispielen fur difr



Benennung derselhen nach dem Besitzer oder
Xeiter ffige ich hinzu: Athen IG II 444. 445:
Jtaides be rfjg Ttfteov naXaloxQag : 446 : yialSsg ix
"Arttyevov naXaioxQa; ; Delos Bull, hell. XV 255

:

der Paidotribes laflt zovg ix zqg iavzov naXaiozgag
aufzeichnen; 264 wird ein itpyfavcov ix rife Nixr)-
gdzov xai NixyQaxov AXe^avSgicov naXaiGZQag ge-
nannt; vgl. die Zusammenstellung 266f.

Lage des Gymnasions. Plato leg. VII

Osterr. Jahresh. XIII 113f. massen wir annehmen,
daB bis gegen das Ende des 3. Jhdts. v. Chr
noch ein viertes G. , ein Knaben-G. , in Miletos
bestand. Vier G. sind bezeugt in Iasos. Ephe-
sos zahlte nach Falkener ftinfG., bekannt sind
vier. Ffinf G. finden wir in Pergamon (Athen.
Mitt XXXm 321, 50). In Thyateira mussen
wir vier G. annehmen: aufier dem nq&tov, dev-
xeqov, xqLxov wird noch ein piya y. erwahnt; vgl.Qf\An ™„i„ t-

' • » -«— 'y, '" **uvv, c(tiTov wiru nocn em usya y. erwahnt: vel804 C yeriangt wot to aozv yvjtvama xai etxJ>- 10 Denkschr. Akad. Wien LIV nr. 39. Die CToSte&ia To$txfi$ re usw. Wir finden auBerhalb der
Stadt die G. angelegt in Adada Sterrett Wolfe
«exped. 426, in Akriai Paus. HI 22, 5 , in Argos
Pans. I 44, 2. Liv. XXXIV 26, 2, in Athen die
drei alten G.^ Akademie Plat. Lysis 1. Paus. I
29, 2. Suid. s. AxaS^ia (pigodateior). Liv. XXXI
24; Lykeion Plat. Lysis 1 ; Kynosarges Plut. Them.
1 (l£o> xvXaiv). (Plat.) Axiochos 1 , in Ephesos
Strab. XIV 634, in Herakleia (Thessalien) Liv.

Zahl von G. weist Athen auf: die drei alten G
dazu kommen ein G. der Epheben (IG II 251b'
falls die Erganzung richtig ist), das Ptolemaion'
das Diogeneion, das Hermes-G., das G. Hadrians
(Ziebarth Schulw. 45 bezeiehnet es unrichtig
als Traians-G.) und das von Boiotern gestiftete
G. des Zeus Akraios und der Antha.

Bezeichnung. Die einzelnen G. sind be-
zeiehnet: 1. nach einem Gotte, einem Heros oderXXXVT 99 i„ w0(MM1 iw t7o W nn . « km na,Ufl emem uotte, emem Heros oderXXX VI 22 in Megara Paus I 44 2, m Niko- 20 einem Heiligtum: so das Asklepioa-G. in Sinymapohs am later Stob VIII 325 (iv

f
Qoaozda,), das Eros-G.auf Samos, da, Heraklcs-G. hi Sen

n l^M^l3l ^J^ 113 ™* I^?»\ *» Hermes-G. in Athen, daf"In der Stadt finden wir G. : in Athen die spateren

;

in Elis Strab. VIII 337; Knidos Anc. Gr. inscr.
787; in Megalopolis Paus. VIII 31, 8; in Nikaia
Strab. XII 566; in Priene (*ara aoXtv) Insehr.
v. Pr. 108; in Sikyon Paus. II 10; Tarsos Strab.
XIV 673; Xanthos (h x6Xei) IGR III 605. Be-
vorzugt wurde die Nahe eines Flusses oder einer

des Zeus Akraios und der Antha in Athen; die
Akademie in Athen, das Iolaos-G. in Theben, das
'InnoXyzeiov in Trozen, das 'O^qsiov auf Chios
und in Notion; das Avxetov in Athen und in
Epidauros, das 'OXvpnUiov in Megara ; nach Titus
Flamininus und einem Gotte benannt ist das
Titus-Herakles-G. in Chalkis; 2. nach einem Ko-Ouelle- \qtviiilRin TP yttT 9A97 - » - r on
i

.

1LLl«-^^K^-Lr. m unaikis; 2. nach einem Kfl-

Ehs am Pencios Strab. VIII 337. Paus. VII 23
«; Herakleia am Asopos Liv. XXXVI 22; Korin-
thos bei der Lerna Paus. II 4, 5; vgl. Aelian.
var. hist. VIII 14; Las an del1 Quelle raXaxw
Paus. Ill 24, 7; Sardcis {xQfon) Move. x. faflX.
1876/8, 25 ; Sparta in der Nahe des Eurotas Liv.
XXXV 35; Tarsos am Kydnos Strab. XIV 673.
Wo die G. nicht an einem Gewasser lagen, wurde
4urch Wasserleitungen fur das notwendige Wasser

G. auf Delos, das *hod>vstov in Netum, das UzoAs-
[ideiov in Athen und in Miletos; 3. nach einem
Kaiser

: so das 'Ab^idrEiov y. in Athen, das 'AdQid-
vetov'Avzmvstvoi' y. in Panamara, das Zsov^getov y.
in Adada, das 4>avarivsiov y. in Didyma; auf
wolchen Kaiser sich das ZEpaoxor y"m Koloe"
bezieht, ist nicht bekannt; 4. nach einem berfihin-
ten Staatsnianne: das Tt/uoXsdvzeiov in Syrakus
(von Schneider 65 falschlich nach Korinth ge-

12; ZrlJ Tf*ei ^^^ an^setzt); 5. nach dem Griinder: so das A^lgegeoen ^erden. Aut einen zweiten Piinkt fiir in a^ » A n * a *.. * *_t._.j- ... ' ,
gegeben werden. Auf einen zweiten Punkt fiir

die Anlage des G. hat Goth ein 118f. nach-
druckheh hingewiesen: es ist die Ankniipfnng an
eine Kultstatte. Aufier der Akademie ist auoh
das Lykeion und der Kynosarges zu nennen. In
Korinthos lag das alte G. in der Nahe des Tern-
pels des Zeus und des Asklepios, Paus. II 4, 5

;

in Sparta stand rechts vom Dromos ein Heilig-
tum des Asklepios, Liv. XXXV 35. Besonders

in Athen, das dioyenarSv in Aphrodisias , das
Damatrios-G. in Astypalaia, das Eurykles-G. in
Sparta, das KvXaQafits-G. in Argos, das Lalich*
mion in Elis, das Mtfirtgfmov in Smyrna, das y.
Kamzoivog in Miletos, das G. des Polyeides, auch
IIoXyEtdov genannt, in Ankyra. das &dvuietov in
Halikamassos

, das den vioi diente. Aufierdem
finden wir das G. bezeiehnet nach der Alters-
klasse, fiir die es bestimint war: so das y. zoivA; a^ -n„„- l

r V i . .

"B",IUC15 KiaMse, mr tuc es oestmnnt war: so das v xtivd e&e Beziehung zu Asklepios ist zu beaehten : 50 .TOfflo.r in Pergamon, y. i^fiav Apollonis (Lydien)*u finden es erklarhch, daB Asklepios. der iiber und Ath*n. **
iV zLL1?L) ,2.^\}l^rwir finden es erklarlich, daB Asklepios, der iiber

die heranwachsende Jugend wacht, seinen Tern-
pel nn G. zu Pergamon hat. Athen. Mist. XXX III
421; Go the in 125 erklart den Tempel iin G.
zu Pergamon unrichtig als einen des Hcrakles.
Tiber die Tempel im G. selbst wird bei den
Bauten die Piede sein.

Zahl. Die Zahl der G. war verschieden nach
der GroHe und nach den Mitteln der Stadt, so-

una Atnen, y. xojv £<pt}fjcov xai zibv vimv in Sparta,
•/. iwr viiov in Halikamassos, Iasos, Kos. Nysa,'
Pergamon und Tarsos, y. yegovaiag in Sardeis,
das yeoovztzov (v.) in Nysa. Auch nach dem Alter
wird es benannt : so das dgxatov y. in Antikyra,
Elis, Ephesos, Korinthos und Pellene, das xaivbv
y. in Ephesos; oder nach der Lage: das avco y.
in Ephesos, Halikamassos, Lagina, Silandos und
Thespiai, das y. iv xqXel in Xanthos, das xaza

lermessos, Theben. In Panamara wird aufier den
2wei U. auch em *Ad@iavetov 'Avzcovstvov yvuvdotov
genannt. Drei G. finden wir in Halikamassos,

S ¥B%.m Salamis auf Kypros (zgizov y. LeBas Itl 2756) und in Trailed In MUetos kennen
thi OreiU., nach den Ausfuhrungen Ziebarth

s

Pergamon, ein Ieqov y. in Alexandria Troas, ein
peya y. in Miletos und Thyateira, ein fn;l£ov y.
in Hierapolis, ein zqi'zov y. in Salamis auf Kypros
und in Thyateira.

Bestiminung des Gymnasions. Das G.
diente zunachst als tbongsplatz derjungen Burger-

VJ TILlUrtEJlUIU

sOhne fur den Kriegsdiensfc; dort wurden die

Paraden abgehalten: so im Lykeion und in der
Akademie zu Athen, Bekk. anecd. 277: Avxstov
yvftvdotov yv 'A&tfvtjot, anb AvxeIov rtvbs 'AnoX-

Xojyog ovofiao&ev , sv <p xai zdg ozgazicozixas
i^szdastg knoiovvzo; Vgl. Xen. 'l7inaQ%. Ill

1. 6. 14. IG II 467. 478. Agesilaos liefi in

Ephesos seine Truppen in den G. exerzieren,

Xen. hell. IH 4, 16f. = Agesil. I 25. Auch nach-

clem die Ephebie ihres militarischen Charakters 10

entkleidet und das G. znr Erziehungs- und Unter-

lichtsanstalt gevvorden war , blieb es vor allein

fur die Epheben bestimmt, wie dies die Inschrif-

ten aus Athen zeigen. In Haliartos IG VII 2849
lesen wir von der Tiitigkeit eines Philosophos;

i^itdi^is TioiEiadfiEvoz iv zu yv^ivaclv a^oXddSmv,

zotf ze sKpst^oig'staidevQiv] in Delphi Bull. hell.

XXIII 572 von dem Grammatiker Menander:
dTtoxaftrjiMvoq sv z&i yvftvaaltoi xai dtazi&d^ievog

cyoXdg. Von Pellene berichtet uns Paus. VII 27, 20
5: yvf&vdciov Sk aQxeiQV & £<ptffia}v fx&Xioza dvsl-

zat jUE/Jxrjv ' ovSe is Trjv noXtzslav iyyQaqpfjvai

jigozegov xa&EOztjxev ovdsvi xqiv av ifprjfievGtoai,

von Sikyon Paus. II 10, 6: aatdevovot svxav&a
(nainlich im G.) szi zovg itp^ovg; vgl. [Plat.]

Axioehos 4: ijisiddv de zi$ slg itptffiovg iyyQo,tpfj,

xoa/^irjzjjg xai <pofiog %EtQwv, meiza Avxeiov xai

jixadrtftta xai yvf^tvaataoxio. xai (idfidoi xai xan&v
dftszQia und das im Art. Gymnasiarchos Aus-
gefuhrte. Die G. dienten ferner als vorbereitende 30
tjbungsplatze fur die Festspiele: so in Athen fiir

die Faekellanfe, s. Gymnasiarchos, in Delphi
und Olympia fiir die Teilnehmer an den Agonen.
An das G. schlofien sich andere Altersklassen
an, so daft es zuin Mittelpunkte des tiffent-

lichen Lebens, zum ,Burgerkasino' (Mommsen
E. G. V 326, 1) wurde , wo Feste , Beteilungen
und Volksbewirtnngen stattfanden. Im G. wur-
den auch die Vorlesungen abgehalten: in Delphi
die eines Gesehichtschreibers Gr. Dial.- Insehr. 40
2724, in Lamia IG IX 2, 62 die der epischen
Dichterin Aristodama aus Smyrna. Zutritt zum
G. hatten nicht mehr Burger allein, sondern auch
Fremde, Frauen und Sklaven. Fiir die Bestim-
inung des G. als Erziehungs- und Unterrichts-

anstalt, sowie als staatlicher Festplatz geben uns
die Inschriftcn naheren AufschluB, daher im
Folgenden dariibcr eingehender gesprochen wird.

Das Gymnasion als Erziehungs- und
Unterrichtsanstalt. Seit dein Umsch\™nge 50
in der Jugenderziehung zur Zeit des Peloponne-
sischen Krieges und tier Aufnalrme der huma-
nistisch-literarischeii Bildung in den Gymnasial-
unterricht bildete das G., wenn auch nicht die

«inzige, so doch die wiehtigste hohere offentliche

Unterrichtsanstalt fur die ko'rperliche und geistige
Ausbildung. Melanion, der als drfe oaxpooov xai
xexaiSevftEvog bezeiclmet wird, hat seine Bildung
im G. erhalten, Anc. Gr. inscr. 925 (Branchidai)
orro ze zfjg ztQtoTijg TjXtxiag ^Xcozrjg xojv xalliozmy GO
yevdfievog dveozQastzat iv z0 yv{tvaoi'q> (pu.oxovmv
xai (piXofia&tov xai £,ti ra xdXXioza ixidtdovg
iavzov kv ze zoXg otxeiotg xfjg tfXtxiag TTaidsv^aacy
xazayivdfisvog xai iv zoig xaza tptXoooqpiav Xoyotg
txavfjv f%w xai ngoxo^ijv ea/^xdg. Der Staat fiihrte

die Aufsicht durch besondere Beamte, die Gym-
nasiarchen, Sophronisten, Paidonomoi (s. <L). Die
Lehrer werden bezeiehnet als natdevzal, Athen

IG II 478. 1098; Elaia Mova. x. ptpX, 1875/6,

18, 105; Ephesos Osterr. Jahresh. VIII 135;
Kallipolis Dumont Melanges 100a; Pergamon
Insehr. v. Perg. 252 u. o.; Priene lnschr. v. Pr.

112—114; Rhodes IG XII 1, 918; Smyrna CIG
3185. 3376; Themisonion Michel Rec. 544;
Thespiai IG VII 1861 und alsdiSdaxaXoi, Athen
IG II 215b. 471; Kos Dittenberger Syll.2

619 und Themisonion Michel a. O. Als Lehrer
der gymnastischen Richer erscheint der TiaiSo-
xQipyg, Athen IG II 316. 467; der onXopdxog,
Delos Bull. hell. XIH 420 (fur natdsg, E<pt)poi

und vsaviaxot); Eretria Amer. journ. arch. XI
173; Teos Dittenberger Syll.2 523; der Kara-
nsXza<p£zt]g , Athen Aristot. A&. noX. 42. IG n
316; der dg>hrje

t
Athen IG II 467; der zo^otfjg

Athen Aristot. a. O. IG II 316; Teos a. O.;
der dxovxiozrjg, Athen Aristot. a. O. IG II 316.

467; Teos a. 0. Fiir die humanistischen Facher
finden wir: yga^taxixoi Athen IG II 478. 481. 482

;

Delphi Bull. hell. XXIII 572; Priene Insehr. v. Pr.

112; <pdooo<poi Athen IG II 466—468. 471. 482;
Haliartos IG VII 2849; fozogsg Athen IG II

481. 482; Eretria Amer. journ. arch. XI 173;
cptXoXoyog Eretria a. O. 188; Priene Insehr.

v. Pr. 112. 113; yEWfiezQtjs Kallipolis Dumont
Melanges 100 a. Als Musiklehrer wird in Teos
a. O. ein xv&agioz^g oder yjdXztjg bestellt. Die
regelmaBigen Vortrage der Lehrer werden be-

zeiehnet als axoXai: Athen IG II 466f. ; Delphi
Bull. hell. XXIH 572; Eretria Amer. journ.

arch. XI 173. 188; die Vortrage auswartiger
Dozenten als dxgodastg Athen IG II 466—468.
481. 482; Pergamon Athen. Mitt. XXXIII 380,
2. XXXV 401, 1; vgl. Osterr. Jahresh. XIII 110;
Sestos Dittenberger Or. 339 und im&Ei^Eig

Haliartos IG VII 2849 vgl. Lamia IG IX 2. 62.

Die Lnterrichtsfacher lernen wir kennen aus den
Siege rlisten iiber die in den G. abgehaltenen
Priifungen (dycovdQta, anodsig'sis, diadQOftai), zum
Teile auch aus den Aufzeichnungen iiber Offent-

liche Agone, fiir die die Teilnehmer in den G.
geiibt wurden. Als allgemeine Facher finden wir:

1. Evzag~ia, gutes Betragen, in Ervthrai Abh.
Akad. Berl. 1909, 59, 14; Herakleia Pontiea Bull,

hell. XXII 493; Massilia IG XIV 2445; Samos
Athen. Mitt. XXVIII 353. Michel Rec. 900.

Tanagra IG VII 557. tlber Evza^ia als Muse
der Gymnasiarchen vgl. Athen. Mitt. XXXV 469.

2. Eve^ia, gute ko'rperliche Verfassung, in En-
thral, a, O.; Herakleia Pontika a. O.; Samos
Michel Rec. 900; Tralleis Michel Rec. 906.

907. 3. 4>do7iovia, FleiB, in Ervthrai a. 0. und
Samos a. O.; vgl. Anc. Gr. inscr. 925 rpdoxovaiv.

4. HoXviia&ta, enkyklopadisches Wissen, in Ery-

thrai a. O. und Teos CIG 3088. In Pergamon
crscheinen die Epheben eingeteilt in evxaxzoi,

(pdoxovoi und svixxat Athen. Mitt. XXXHI 388f.

IGR IV 482. Osterr. Jahresh. XIII 111. tjber

die TurnfacheT, aatftaztxd fiad^^iaza Insehr. von
Priene 112, xd iv zdy yvfiraoioj yvfxvdoftaxa Akrai-

phia IG VII 4134, wird iin Art. Gymnastik
eingehend gehandelt: ich mull mich begniigen,

einige Beispiele anzufuhren. In Athen sind es

die dgofiot in den Gymnasien IG H 466—469.

471; ddXtzog, diavlog, dXxij IG HI 1148f.; in

Babylon KLio IX 352, 1 t6£ov, dxdvxtov, fivQetZv,

dojiig , dolixog und ozddior , in Chalkis Osterr.



avio wymnasram

Jahresh. I Beibl. 48 S6lt%os, ozd&tov, StavXog,

xdXij, sivy/ty, siavxgdxtori auf Chios CIG 2214
Sohxog, malt}, jrvyfttf; auf Keos xagov, dxovxtoia;

auf Samos Bull. hell. T 480 xazajtiXzt], dxovziov,

rdfov, bnXoptafUx.., 6iavXog, Sgo/xog, 4vgsaftaxia ;

in Sestos Dittenberger Or, 339 diaxovxtafiog,

onlojLtan'a, diazogst'a; in Tralleis Michel Rec.
906f. axovttoia, zo'^ixrj, Spo/nog. Uber die Turn-
facher berichtet auch Lutian. Anacharsis 7 und
Lexiph. 5. An humanistischen tind musikalischen
Fachern lernen wir kennen: Athen IG III 1148—1151 evx&fuov , Koitj/ua, imvwiov, Xoyoi xqo-
TQBjitutoL Pint, quaest. conv. IX 1, 1 (im Dioge-
neion) yQaftpaza, yeco/uezQia

,
Qr/zoaixd, ftovotxrj;

Chios CIG 2214 drdyvmotg, ^ayxotbia
} tpaX/iog,

xtdaQiO(.t6s ; Kos Paton-Hicks 59 diaxidagto-

judg Ziebarth Schuhv. 121 dtayaXftog • Larisa
16 IX 2, 531 xazaXoyi] jiaXaid und xazaloyt) via,

ivxectfuov Xoyixov unci ivxcoftiov Itiihov; Mag-
nesia a. M. Kern nr. 107 fxeioygayla, xtfiagto-

ptog, xi&aowtdta, £a>yQa<pia, agidfiyztxri; Perga-
mon Athen. Mitt. XXXV 436, 20 xaXXiygayUx

;

Teos CIO 3088 dvdyvaiotg , vjiofioXfj, Coiyoayia,
xaXXtygatpia. Dittenberger Syll. 2 523 (tovmxa,

xai xf&aQt£etv 7} ytdXXetv. Die Besucher des G.
werden im allgemeinen bezeichnet als oi djio

yvjuvaaiov: Agypten Archiv f Pap. II 157; Delos
10 XIV 236; Elateia IG IX 1, 128; Kition auf
Kypros Rey. arch. 1885, 345; Oropos IG VII
414 ; oi fL-ro yvuvaoiov vsaviaxot Antiochia Syrien
Bull. hell. XXX 330; oi £x zov y.: Aigina IG IV
45. 46; Kairo Archiv f. Pap. II 548, 26; Nysa
Strab. XIV 650; Trozen IG IV 754; oi iv z<p y.

Rhodos Polyb. V 88, 5 ; oi dnodvofiEvot stg to y.

Chalkis tEpi&w. AqX . 1892, 168, 68; Phintia IG
XIV 256 vgl. Lysias 'Axoandoftaza L1I 75

v
Aq-

Xtjmog . . djiedvaazo sig zfyv avxrjv TiaXaiGzgav . ,

Samtliche Teilnehmer an den korperlichen Ubungen
des G. sind zu verstehen unter den dlsupofisvoi,

s. Ziebarth Schulw. 76—79. Die Wichtigkeit
des d).£i(pea^ai beweisen die Angaben in den at-

tischen Ephebeninschriften yXsiyovzo ivdshy&s
iv zoig yv/ivaototg IG II 466—468 n. o\; vgl.

Plut. Them. 1. AXsupofisvoi werden genannt: Ai-

gina IV 4. Rev. Et. gr. XV 138, 3; Delos Bull,

hell. XV 245. XXVni 148; Delphi Bull. hell.

XXHI 570; Haluntium IG XIV 369-371; Mi-
noa (Amorgos) IG XII 7, 234. 235 ; Notion Osterr.

Jahresh. VTEI 163; Pergamon Inschr. v. Perg.
463. Athen. Mitt. XXIX 152, 1. XXXII 272,
9. XXXV 409,3; Priene Inschr. v. Pr, 114; Re-
gion IG XTV 616 add.; Salamis IG II 594;
Samos Bull. hell. V 480, 3; Sestos Ditten-
berger Or. 339; Tauromenion IG XIV 432;
Thera IG XII 3, 331 ; Trozen IG IV 790. 792^

Dagegen werden die Teilnehmer an den wissen-

schaftlichen Vortragen bezeichnet als ownyoXa-
orat: Delos Bull. hell. XXXII 430, 31; Perga-
mon Inschr. v. Perg. 463. Andere Bezeichnungen
sind: fia^zai Athen IG III 775; Delphi Bull,
hell. XX 716; Ephesos Ane. Gr. inscr. 548; Kos
Paton-Hicks 43, und ovfufoixrjzai Athen IGm 774a und Delos Bull. hell. XV 263. Nicht
blofi Burger hatten Zutritt, sondern auch fihoi-
xot Paros IG XII 5, 290; £mu Pergamon Athen.
Mitt XXIX 152, 1. XXXV 422, 11 und naqoixot
Pargamon Athen. Mitt. XXXII 415 vgL Inschr.
v. P. 249; Priene CIG 2906; Inschr. v. Pr.

uymnasmm 2U1&

113. 123; vgl. auch die Erwahnung Fremder im
den Ephebenlisten von Athen und Delos. Platon
(rep. V 452) verlangfc

t
da6 auch. die Frauen ia

der Gymnastik zu unterweisen seien. In Teos
genossen Knaben und Madehen zusammen Unter-
richt, Dittenberger SyU.2 523. In Chios be-
suchten die xdgat das G., Athen. XIII 566. In
Pergamon (Inschr. v. Perg. 463) stehen die tzclq-

&£voi, die Klasse der Madehen, offenbar in Ver-
lObindung mit dem Knaben-G. In der Siegerliste?

der Schulagone erscheint auch eine Tation, Athen.
Mitt. XXXV 436, 20. Wenn in Smyrna (CIG
3185) an der Bekranzung des Athenodoros neben
dem Gymnasiarchos, den Paidonomen, den Paides
sich 6 im ztfs evxocfM'as und die jzag&Evot be-
teiligen, konnen wir annehmen, dafi es dort
eine gymnasiale Madchenschule gab. fber das
Eintrittsalter lafit sich keine feste Regel auf-

stellen: auf Ikaria (Movo. x. §i$X. I 139 = Rev.
20phil. XXXIH 8) ist das Grabgedicht des zwfllf-

jahrigen Philokles erhalten, von dem es heifitr

ovd' iotdstv 'Eqpirp yvfivaoiov tiq6e8qov, der also
das O. noch nicht besuchte. Vertreten erscheinen
unter den Besuchern alle Altersklassen : nalfcgt

z<pt)f$oi, viot und yiQovzeg. In Athen iibten in
den G. fur Eackehvettlaufe natSsg und avdpi-g

IG II 1233 c (4. Jhdt. v. Chr.); im 2. Jhdt.
v. Chr. erscheinen unter den Teilnehmern an
den Theseia avdgs; iy Avxeiov IG II 445 und

30 vsaviaxot py Avxeiov IG II 444. 446. ITaTdss
und avdges als yv(iva£6{ievoi erwahnt Dio Chry-
sost. 73, 6; bei ArLstides (XLI 513) heifit es:

yvfivdota 6s avzots avSgdai xai natal 8tt:qp&agrac.

Uatde; werden in Verbindung mit dem Gymna-
siarchos, also als Besucher des G.

,
genannt in

Aigiale IG XII 7, 515; Attaleia (Pamphylien)
Lanckororiski I 8. 9; Chios CIG 2214;* Ere-
tria Amer. journ. arch. XI 173. 188; Koresia IG
XII 5, 647; Mylasa Le Bas III 407 nach Zie-

40barth Schulwesen 33, 1; Sikyon Plut. Arat. 53;
Teos CIG 3086. 'Etprffloi aufier Athen in Apollo-
nis (Lydien) Rev. Et gr. Ill 6; Babvlon (zu-

gleich mit vtot) Klio IX 352, 1; Chios CIG 2214;
Halikarnassos Le Bas III 1618; Phintia IG XIV
256 u. ofter. Neoi; in Attaleia Lanckoronski
I 8. 9: Aigiale IG XII 7, 515; Chios CIG 2214;
Iasos Rev. Et. gr. VI 157, 3; Kos Paton-
Hicks 8; Nysa Strab. XIV 649 [g^fiot und
vioi)-

s Pergamon Le Bas III 1723a. Inschr. v.

50 Perg. 461. 466. Athen. Mitt. XXVH 160; Priene
Inschr. v. Pr. 112; Sparta Plut. Kimon 16 (apy-

fioi xai vtaviaxoi); Tarsos Strab. XIV 673; Teos
CIG 3085. 3086; Thera IG XII 3. 496.

v
AvdQe;:

Chios CIG 2214; Thessalonike CIG 1969. A'-
Qovzeg: Sardeis Movo. x. fitfti. 1876/8, 25; ye-

gaiot Attaleia Lanckoronski I 8; TiQso^vzeqot

Aigiale IG XLT 7, 515. Von Literesse mag es

sein, die Klasseneinteilung der Epheben kennen
zu lernen, vgL Ziebarth. Schulwesen 75: in

60 Apollonis (Lydien) finden wir l<pi}$oi StetsTg,

itpheioi , tjftterek Bull. hell. X 415. XI 87, 6.

XVIII 158, 3. Rev. Et. gr. in 69; auf Chios
CIG 2214 syijfioi recozEQoi, [isooi und xgsofivTSQOi;

in Halikarnassos S.-Ber. Akad. Wien CXXXII 29,

2, vgL Anc. gr. inscr. 925 und Herakleia Pontica
BulL helL XXII 493 E<pt)fioi veatzegot; auf Naxos
IG XII 5, 39 xsQiowoi und szQOJisgiawoi; in Tomis
Axch.-epigr. Mitt VI 24, 47 nQoyyovfievoi und in

Thuria neben den sipy/tot (Michel Eec. 621) auch
TQizigsree ebd. 613. Auf Kos (Paton-Hicks 43)
werden unterschieden avrjfioi = acudsg und fi$<av-

xsg = £<pt}fioi. Die Teilnehmer an den Herakleia

in Chalkis (Osterr. Jahresh. I Beibl. 48) sind

gegliedert in statSeg xafittatSeg , sg^j^oi, aysvswi

und avSgeg, in Thessalonike erscheinen CIG 1969

naifes, dyevsiot und avdgsg, Auf Kos gab es die

Einteilung der jzai&sg in vecotsqoi, Paton-Hicks
59 und TigeafivzEQoi) Ziebarth Schulwesen 121. 10

Als eine Zwischenstufc zwischen den veavioxoi

und yEQOvzsg erscheinen in Thyateira die dxfia-

ozat, die Manner in den besten Jahren, die sich

gleich den anderen Altersvereinigungen an das G.

anschlossen, Denkschr. Akad, Wien LIV nr. 50.

AuBer den regelmaBigen Besuchern des G. , die

dort ihre rbungen abhiclten und Unterricht ge-

nossen, werden erwahnt in Eretria ot aXlot ol

vnb zi}v fiQxw (°^-es Gymnasiarchos) zisititovtes

Amer. journ. of arch. XI 173. 188 und oi aXXoi 20

oi fiovXofisvoi zijv dno zoiovzojv d>(ps)Jav int-di-

XEo&ai 173; ot aXXot ndvzeg oi olxeicog otaxst-

f/svoi xgog nat8elav 188; ot ftsxsxovrsg zov yvpt-

vaoiov Teos CIG 3085; Thera IG XII 3, 528.

534; Thyateira Denkschr. Akad. Wien LIV
nr. 69 ; oi dno zov y. Evjiarogiozac auf De-
los IG XIV 236. Die Sx yvfivaaiov &iaoti3-

zai in Aigina (IG IV 43) , oi fitaowzcu in

der Weihung an Hermes und Herakles zu

Mylasa (BulL hell. V 106) und oi titaooixai 30
oi . . ex yvfivaoiov tgizov in Salamis auf Kypros
(Le Bas III 2756; s. Ziebarth Schulwesen

77, 1) bezeichncn wohl Schiilerverbindungen. tTber

die Klassenlisten hat Ziebarth Schulwesen 70f.

das Nahere gesagt. Uber den Unterrichtsbetrieb

beriehten die Inschriften wenig: in Halikarnassos

wurden die vioi in den Schriften der Alten unter-

wiesen, Le Bas III 1618; dem Dichter C. Iulius

Longianos wurde die Ehre zuteil, dafi seine Werke
von Staatswegen in den Bibliotheken aufgestellt 40
und fiir den Unterricht der riot benlitzt wurden.

Aus der Inschrift 316 aus Priene kCnnen wir

schliefien, dafi die S chiller die Werke des Hero-

dotos, Tyrtaios und Thukydidcs lasen. Im G.

von Miletopolis war wohl fiir Unterrichtszwecke

die Gnomensammlung aufgestellt, die uns in-

schriftlich erhalten ist, Journ hell. Stud. XXVII
62, 3 = Bull. hell. XXXIII 402, 401. Beson-
deres Intcresse erwecken die uns inschriftlich

erhaltenen Schulerleistungen: in Athen ein ttqo- 50
TQEnzixog Xoyog (IG III 52; 2. Jhdt. n. Chr.)

und eine dem extdetxxtxov yevog angehorende
Rede 53. In Pergamon (Inschr. v. Perg. 203)
sind drei Gedichte iiber das Thema ,Der Streit

der Stadte um Homer' erlialten, die aus einem
Wettbewerb im G. hervorgegangen sind. In

Priene (Inschr. v. Pr. 316) lesen wir die Antwort
eines Schiilers auf die Frage nach den sparta-

ni^chen Ephoren; unter den angefiihrten ISamen
ist nur einer wirklich Ephoros gewesen, die Ant- 60
wort verrat demnach eine geringc Kenntnis der

Geschichte. t)ber die Schulpriifungen vgl. Zie-
barth Schulwesen 116f. Hatten die Besucher
des G. ein Schulgeld zu entrichten'? In der In-

schrift von Pergamon (Le Bas III 1720c s. In-

schr. v. Perg. zu 273) ist die Rede von riot und
ziaideg, sowie von dyoiQiGfzevwv iaodtt&v. Zie-
barth 71 erklart to6Siov als Schulgeld, Die

P»uly-Wtesow*-Kroll VII

Inschrift aus Pergamon (Athen. Mitt. XXXIII 380)
lehrt uns, dafi die vioi den fremden Dozenten
eine Zahlung (sto<p ogd) leisten muBten. Von
Dioskurides ruhmt die Inschrift aus Priene (CIG
2906 . . zov Si zonov xoivoxoirjodftEvog xai zotg

did zv%r}v xaxtjv {.it} fiszaX-afiovatv avzov , was
Boeckh richtig dahin erklart, Dioskurides habe
den Zutritt zum G. auch denjenigen ermoglicht,

die wegen ihrer Ararat davon ausgeschlossen

waren, weil sie zu dem notwendigen Aufwande
nichts beitragen konntcn. Eine Abgabe fiir die

Benutzung der zur Aufbewahrung der Kleider

dienenden totioi, ein Ivoixiov, wurde in Magnesia
a. S. eingehoben, Denkschr, Akad. Wien LIV
nr. 1. t)ber die Bestreitung der Kosten fur den
Betrieb des G. vgl. auch Athen. Mitt. XXXV 419.

Das Gymnasion als staatlicher Fest-
platz. Als solcher erscheint das G. bei Spei-

sungen, bei Verteilungen und bei der Veranstal-

tung einer jravrjyvatg
; daraus kOnnen wir auch

auf die Grofie der G.-Anlage schliefien. In Ai-

gina (IG IV 4) heifit es E&olvqoe zovg dXeifpo-

ixsvovg; da die Bewirtung durch den Gymnasiar-
chos erfolgte, fand sie im G. statt Ausdriicklich

gesagt ist in Akraiphia (IG VII 2712), der Gym-
nasiarchos Epameinondas Itzs&oivijoe — zrjv nolw
iv z0 y. und ^glozcae ztjv sioXiv h zoi y. In Ai-

giale (IG XII 7, 515) und auf Paros (IG XII 5,

129) fand die dtjfiod-oivia, der Volksschmaus, im
G. statt. In Panamara (BuU. hell. XV 206, 146)

lesen wir £d£mvtoav zr\v noXw iv xoj y.; XXVIII
49, 36 def-icoadftevot iv z<p y. ztaoav zv%t}v xal

i]kixiav x65v yvroux&v und in Stratonikeia (CIG
2719 vgl. 2720) iv zep y. aeixvevoag zovg noXdzag
jidvxag. C. Sallustius Appianus wird in Silandos

geehrt akdyjag iv xoj avoy&Ev y. zov; %avr\yv-

giCovzag TioXsixag xal zovg izitdrjfiovrxag ndv-
zag . ., Bull. hell. XI 105, 26. Im G. erfolgte

die Verteilung von (51, besonders seit mit der

Turnanstalt ein Bad verbunden war; in Strato-

nikeia (Le Bas III 517) wird von Ti. Claudius

Aristeas gesagt iv y. zXaior sXxvozov ex XovzrJQOJv

eScoxev. Dabei wurden auch Sklaven bertick-

sichtigt; in Dorylaion (Dittenberger Or.) wird
ein yvfivaaiagxog eXev&eqcov xai SovXatv erwahnt,

in Gytheion (Le Bas II 243a) hatten neben den
Biirgem und den £evot xaeemdtjfiovvzeg auch

Sklaven Anteil an dem aXstpfta. In Argos (IG
IV 597. 602. 606) heifit es $bna elaiov Sv rs

yvfivaohtg xal fiaXavsiotg bovXotg xai iXsv&EQotg,

in Nisyros (IG XII 3, 104) vom Gymnasiarchos
tferra slatov naai kXevftiootg xai xotg xazoixovat £v

Niovqoj xal xolg imdrjfiovai. Haoa xvyr\ xal rjhxia

wurde bedacht in Lagina (Bull. helL XI 149)

und in Panamara (BulL hell. XI 383. 3. XV
203, 144. XXVIII 257, 80), wo auch die Frauen
einen Anteil erhielten. Im G. wurden Ehren-
beschlusse und Statuen solcher Personen aufge-

stellt, die sich um das G. verdient gemacht
hatten: in Anrphipolis Osterr. Jahresh. I 180;
auf Chios CIG 2221; Delos Bull. hell. X1XI 413;
in Delphi BulL hell. XXHI 570; Eretria Amer.
journ. arch. XI 173. 188. PhiloL X 300; Ery-
thrai 'Afrqva XXI 347; Halikarnassos Le Bas
III 1618. Osterr. Jahresh. XI 53, 1 ; Kallatis Ant.

Denkm. aus Bulgarien nr. 94; Kios Bull. helL
XVI 320, 3; Kyme CIG 3524; Kyzikos Journ.

helL Stud. XXIII 89; Miletos Anc. Gr. inscr.
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925b; MinoalG XII 7, 235; Olbia Latyschew
I 22; Paros IG XII 5, 292; Pergamon Inschr.

v. Perg. 252; Salamis IG XII 594; Sestos Dit-
tenberger Or. 339; Sparta Le Bas II 194c.
IG IV 940; Synnada Bull hell. XI 219, 13.

Eine besondere Ehre war die Bestattung im G.

:

Aphrodisias Le Bas III 1601, Athen: Philiskos

aus Thessalien wurde in der Akademie begraben,
Philostrat. v. soph. II 30; Knidos Anc. Gr.

und 'einen ofxog gestiftet Dittenberger Or. 339,
in Themisonion hat Chares fur die Herstellung
einer igedga iv xqj y. gesorgt Michel Rec. 544,
auf Thera IG XII 3, 1314 der Gymnasiarchos mit
dem Hypogymnasiarchos to dXstJixrjgwv dem Her-
mes und Herakles geweiht, in Thisbai IG VIE 2235
erscheinen als Gymnasiarchenwidmung axod xal
fj eaodog xal at tivgai. Diese keineswegs voll-
standige Aufzahlung zeigt, welche Sorge von Seite

inscr. 787; Kyme CIG 3524; Syrakusai Plut. 10 der AufsichtsbehCrde dem G. gewidmet wurde.
Timol. 39. Nepos Timol. 5.

Anlagen, Bauten, Ausschmiickung des
G ym na s i o n s. Sollte das G. seiner Bostimmung
entsprechen, so mufitc es die notwendigen Baum-
liehkeiten fur die Korperiibmigen und fiir die

Abhaltung der yvissenschaftlichen Vortrage urn-

schlieBen. DaB es sich um Bauten handelt, be-
weisen die Angaben: iftxgrjo&Evxog xov xaxa to y.

xvxXov in Mantinea Bull. hell. XX 125, Cyno~

Erwahnt werden folgende Teile des G. : ein vaog
(vavog) in Kyme CIG 3524, Lapethus Ditten-
berger Or. 583, Pergamon Athen. Mitt. XXXIII
421, ein Sacellum in Apamea Myrlea CIL HI 336.
Audi der otxog wird als Kapelle" zu fassen sein in
Hypata IG IX 2, 31, Mantinea Pans. VIII 9, 8
und Sestos Dittenberger Or. 339; otxog =
Kapelle: Knidos Ane. Gr. inscr. 813: Kovgq xal
AaimtQi oixov xal ayalpa dvidyxsv; Smyrna CIG

sarges et Lycium incemum est in Athen Liv. 20 3163: oixov zalg Nepaosoiv dviigtooEv; Thisbai
XXXI 24, gymnasium ineendio amissum in
Nikaia Plin. ep. X 39. Die in der Beschreibung
Vitruvs angegebenen Teile des G. behandelt ein-

gehend Schneider 88f., ich kann mieh daher
begnugen, die inschriftlich erwahnten Teile an-
zufiihren, und stelle zunachst die von Gymnasiar-
chen errichteten und gewidmeten Anlagen zu-
samnien. In Apamea Myrlea dedizierte der gym-
misiareha ein sacellum CIL III 336, in Assos

IG VII 2232: ©Eolg ZEfiaozolg xal xfj noXsi xov
oixov xal zbv Aiovvaov inotrjoav. Sonst bezeichnet
otxog ,Zimmer, Saal': in Branchidai CIG 2881
(o zgixog otxog), Pergamon Athen. Mitt. XXXH
257, 8 {6 jiqcqxos otxog). XXXV 439, 24 {ozoal
xal oixot). Fiir diesen Temp el oder diese Kapelle
war an manchen Orten ein Priester bestimmt:
Ephesos TAM und Lapethus s. o. ; sonst hatte der
Gymnasiarchos die religifisen Funktionen zu ver-

errichtete Q. Lollius Philetairos xr)v oxodv xal 30 richten s. Gymnasiarchos. Ferner finden wir
tovc xffnvnr rmV *jj nmZ t'v«»™^ ™i™ -ev^i ein zfyevog im G. : Aigialc IG XII 7, 247; Minoaxovg xEiovag xovg xfj oxoa, iyofiivovg, seine Frau
stiftete ein fiaXaveiov CIG 3569. Als Gymnasiar-
chenwidmungen finden wir in Athen einen Xovzqojv
IG LT 1196 = III 103, in Halikarnassos xiooaoa

fidfga Le Bas III 502, in Hypata IG IX % 31
il&bga, otxog, Xovxgtov und iyxovtjua. Theudas
hat in Iasos xovg Xifilvovg xavxiXXovg xov y. auf
eigene Kosten errichtet und xov tieqI avzovg xoofiov
ausgebessert Bull. hell. XI 213, 2, Sopatros ebd.
fill* riirt **£*>.* i^i-nr] _**_*? '_ ^_ „"„ » / ^__T 1 Tl

ebd. 254, daher die Gutter des G. bezeichnet er-

seheinen als ivxefidviot fool Priene CIG 2906.
Audi das Movoojv xsftsvog in Halikarnassos Le
Bas ni 1618 und das CIG 2692 in Mylasa er-

wahnte xs^evog gehorte wohl zum G. Wenn im
G. von Knidos Anc. Gr. inscr. 797 ein oyxog
erwahnt wird, so bildete dieser den eigentlichen
Kultort des Heroons, vgl. Usener Rh. Mus.XXIX

fur die viot und jtQsa^vzsQoi. eine oxoa erbaut Rev. 40 34. 39. Von anderen^Anlagen werden erwahnt:
Et. gr. VI 187, 32, ein anderer eine oxoa xal
dvi&tjxs to y. xqi d^fia> ebd. 182, 25. Hierokles
hat mit seiner Frau das flakavsiov neu aufgebaut
und mit seinen Anlagen und seinem Schmucke
gewidmet in Keramos Joum. hell. Stud. XI 126, 9.

In Kyme widmete L. Vaccius Labeo den Neoi das
fialavijov und besserte das G. aus CIG 3524, auf
Kythera weihte Onasipolis xo avatar?}qiov xal xb
xovioixa dem Hermes Dittenberger Syll. 2 506.

ein aroBiov xov avoj y. in Lagina Bull. hell. XI
146, 46, ein xgoaxoeiov xov {isyalov y. in Thya-
teira Bull. hell. X 420, 29, ein vxaiftoov im Delphi
Paus. X 8, 8, in Olympia Paus. VI "21, 2 und in

Thyateira Denkschr. Akad. Wien LIV nr. 40. Als
Teile der Gymnasialanlage sind ferner inschrift-

lich bezeugt: 'Axooazrjoiov Erythrai 'A&ijvd XXI
347. 'AlsmxxTjQiov Aphrodisias CIG 2782; Keramos
Journ. hell. Stud. XI 123, 6; Pergamon Le Bas III

Adrastos errichtete im G. zu Lapethus einen 50 1723 a. Inschr. v. Perg. 466. 553; Thera IG XII
Tempel und eine Statue des Kaisers Tiberius 3, 1314. rvfivdaior Delphi Bull. hell. XXIH 565.
Dittenberger Or. 583, in Miletos ein Gymna- Aoopog Knidos Anc. Gr. inscr. 797. 'Eyxovifta
siarchos rovg xiovag p£zet xijg Aapaifavos oxoag Hypata IG IX 2, 31. 'E^edoa Kyaneai Denkschr,W. (Tr iT,««r ^9fi nnf Ttr<.i^ Tft vtt q moi ^ Akad> Wien XLV nr. 28; Melos IG Xn 3, 1091;

Myra IGE 1TI 739
;
Pergamon Athen. Mitt. XXXII

257, 8; Sebastopolis Bull. hell. IX 347, 30; The-

Anc. Gr. inscr. ^26, auf Melos IG XII 3, 1091 der
Hypogymnasiarchos Bakchios xdv re i&dQav xal
to dyalfia. Auf Paros IG XII 5, 292 veranlafite
Aurelia Leite in dem seit langeni baufalligen G.
Herstelhmgen und Erneuerungen, und auf Pepa-
rethos IG XII 8, 642 errichtete Eukratides einen

misonion Michel Eec. 544. 'Ecprjpixr} i^Soa
(vielleicht das viel gesuchte iyyfictov) Priene
Inschr. v. Pr. 112. 'Hhoxd^uvog Smyrna CIG 3148.

AovxQcoy. Unter den ^ieleii Gymnasiarchenwid- 60 'Hptxvxliov Halikarnassos Osterr. Jahresh. XI 56.
mungen zu Pergamon sei erwahnt. dafi Diodoros
in dem unbrauchbar gewordenen G. der Xeoi einen
wguxavog, ein xovioxtfotov, eine igedga fiaofiagivrj,
em Xovtobv tiagtidgivov und ein oiQol.oyiov errich-
tete Athen. Mitt. XXX 257, 8. In Priene wird unter
den Verdiensten des Zosimos die Aufstellung zweier
Mermen von der iyqptxt) efddga angefuhrt Inschr.
T. Pr. 114. Menaa hat in Sestos einen ).ovxo<av

To d-egfibv xov y. (eella caldarii) Tralleis CIL III

7146. Ovftelrj Knidos Anc. Gr. inscr. 797. Kdv-
xe/Ioi Iasos Bull. hell. XI 213, 2. Kanvtoxr\Qtov
Priene Inschr. v. Pr. 112, vgl die Stiftung des
Konigs Attalos fur Chios elg xrjv xov nvgbg xavaiv
iv r<p y. 'A&qva XX 164. Kaxadgofitj Kyzikos
Journ. hell. Stud. XXIH 89. Kdrta/M Kythera
Dittenberger Syll.2 506. Kortax^giov Pergamon

Athen. Mitt. XXXII 257, 8. KvxXog Mantinea die in die Inschriften von Mylasa (Athen. Mitt.
Bull hell. XX 125. Aovztjoes Pergamon Inschr. XIV 108, 64) und Pergamon (Athen. Mitt. XXXIII
t. Perg. 252. Aovxgov Knidos Anc. Gr. inscr. 797; 183, 4), sowie die in Smyrna von Strabon (XTV
Pergamon Athen. Mitt. XXXLT 257, 8. Aavxomv 646) erwahnten Bibliotheken durfen wit als mit
Athen IG H 1196 = HI 103; Hypata IG IX 2, dem G. der betreffenden Stadt verbunden ansehen.
"31; Peparethos IG XII 8, 642; Sestos Ditten- Nach Athen. V 207 d liefi Hieron von Syrakns
"berger Or. 339 (vgl. den Xovxga>v dvdgeTog und auf seinem Prachtschiffe yvfivdatov xal mghtaxov,
X. yvvaixElog in Oropos Amphiar. IG IV 4225, sowie ein ax^aox^gtov msvxaxXivov, fiifiXio&t}xVv
4. Jhdt. v. Chr.). Evoxog Delphi BulL hell. XXIII gXov lv a^r^j anlegen. DaB die Lehrer ihren
560; Pergamon Athen. Mitt. XXLX 152, 1. Otxog 10 Schulern ihre Bibliothek zur Verfiigung stellten,
Branchidai CIG 2881; Pergamon Athen. Mitt. erfahren wir aus Philostr. vit. soph. LI 21: Pro-
XXXII 257, 8; XXXV 439, 24 vgl. S. 371. IlaQa- cuius hatte in seinem Hause eine &t}x?j ptfiXtov
dgoplg Delphi Bull. hell. XXIII 465; Eretria Am. fur die Schuler k xb nXr/pco/da xfe dxgodaeojg;
journ. arch. XI 173; Mylasa Athen. Mitt. XIV vgl. auch die Erzahlung Plut. AlMb. 17: Alki-
108, 64; Pergamon Inschr. v. Perg. 252 = Athen. biades gab dem Lehrer eine Ohrfeige, weil dieser
Mitt. XXXII 273, 10. Ilsgmaxog Pergamon Athen. einen von ihm verlangten Homer nicht besaB.
Mitt. XXXII 257, 8. IIeQioxvXoi> Delphi Bull. Ein wichtiger Faktor fiir die geistige Ausbildung
Tiell. XXIII 560. Ilvgiaxijgior Kythera Ditten- war auch der Besuch des Theaters: im G. von
berger Syll. 2 506; Thespiai IG VII 1777; fiir Epidauros war ein Theater, Athen. Mitt. XVII
Cliaironea s. Plut. Kimon 1. Ixod Assos CIG 3569 ; 20 96. 283; iiber den Theaterbesuch der Zoglinge
Delphi Bull. hell. XXIII 563; Myra IGE III 739; vgl. Ziebarth Osterr. Jahresh. XIII 111. In
Panamara Bull. hell. XXVIII 46, 30; Pergamon den G. befanden sich Parkanlagen, s. Schneider
Dittenberger Or. 461; Thisbai IG VII 2235. 62f. Gothein 120f. In Alexandria umschlofi
Zyatgiozrjgtov Aphrodisias TAM; Delphi Bull. das G. dtxaotrjgiov xal dlot] , Strab. XVII 795,
hell. XXIII 560. 565. XXIV 464. TexodoxvXov auf Astypalaia IG XII 3, 202 werden erwahnt
Sebastopolis Bull. hell. IX 347, 30.

c

Y$ga- yvpvdg , xgdra, Swdgea; von den drei alten G.
ycoyta Delphi Bull. hell. XXIV 464; Mylasa Athens heifit es Geogr. gr. min. I 98: ndvxa
CIG 2962. 'QgoXoyiov Pergamon Athen. Mitt. xaxadevdod zs xal zoig eddysai aooiSi). Fiir die
XXXII 257, 8. tlber die Bestimmung der ein- Akademie kommen in Betracht die Erwalmungen
zelnen Teile s. Schneider 52f. 88f. Zur Aus-30bei Aristoph. Nub. 1005. Plut. Kimon 13. Suid.
stattung des G. gehorten die fiir die gymnasti- s. 'Axatytxia • yvpvdoiov r\v iv 'Afrfjvatg TigoaoxEiov
schen tbnngen notigen Gerate: erwahnt werden aXotidsg; Plin. n. h. XII 1, 9 erwahnt die be-
xatandlxai ill Eretria "Equtjfi. dgx- 1892 nr. 68, ruhmten Platanen der Akademie. Den lucus im
onla in Pergamon Athen. Mitt. XXXIII 376, 1 Kynosarges finden wir Liv. XXXI 24 angegeben.
und Priene Inschr. v. Pr. 112, in Priene Inschr. In Nikopolis befand sich das xifievog fur den
v. Pr. 112 xdiovxog , xgtxoi und otpaJga. Ver- pentaeterischen Agon sv dXaet syovxt yv/uvdoiov
bunden mit dem G. war fruhzeitig ein Bad: xal ozddtov, Strab. VIII 325. Das G. in Region
Aristoph. Av. 140. Plat. leg. VI 761 C verlangt, hatte besonders sch6ne Platanen aufzuweisen,
4ie Jtinglinge sollen Turnplatze fur sich und Theoplir. hist, plant. IV 56. Plin. n. h. XII 1, 7.

Xovxgd -Oeqimx fiir die Greise herstellen. Paus, X 40 Gothein 132 sagt niitEecht: ,die Wurzeln der
36 erwahnt Xovxgd im G. zu Antikyra; Lukian. griechischen Gartenkunst sind in den G. mit
Kigrin. 13 verbindet yvfivdoia und Xovxgd; in seinen Anlagen zu suchen'; im Art. Gartenbau
Argos IG IV 606 heifit es sv xs yv/uvaoiotg xal o. Bd. VII S. 768f. ist dies nicht genug her-

fiaXaveiotg, ahnlich Panamara Bull. hell. XV 187, vorgehoben. Die ganze Anlage war mit einer

Usener Rh. Mus. XXLX 30f. Schneider 54. genannten ornamenta yvfivaoioj&r) , hat Ziehen
Fiir die korperliche Ausbildung war aulier Sgo/iog Berl. phil. Wochenschr. 1906, 636-668f. gehandelt.
und Bad auch wichtig das oxddiovi von Nikopolis 50 Vor allem sind zu nennen die Statuen 1. von
berichtet Strab. VIH 325 : h uXoei typvxi yvp- Gottern. Im Lykeion stand eine Statue des Apol-
vdoiov xal oxddtov, von Theben Paus. LX 11, 7: Ion Lykeios, Lukian. Anach. 7. Zahlreich sind
xov 'HgaxXeinv Eyexai yvfirdotov xal ardotov, in die Erwalmungen von Statuen der eigentlichen
Priene lag das Stadion neben dem unteren G., G.-Gotter Hermes und Herakles, die in Sestos be-
Wiegand Priene 258f. Verbunden mit dem G. zeichnet werden als xa$i6ovfihot iv xco y. &so(,

war eine Bibliothek, die der geistigen Aus- Dittenberger Or. 339,63; in Lapethus ebd.
bildung diente: in Athen erfuhr die iv IJzoXe- 583 als o'i iv yvfivaaia -deoi. Heraklesstatuen
fiaioi fttffXto&tJHij durch die Epheben eine Er- sind erwahnt z. B. in Hi'erapolis J udeich nr. 27,
weiterung IG II 468. 480. 482, eine Widmung Thyateira Denkschr. Akad. Wien LIV nr. 40.
von fivfilia durch Epheben berichtet IG II 466 60 Tralleis Bull, hell XVIII 5, 1. Hermes erscheint
und 478 frg. d. In Delphi erbaute das xotvbv als yvftvaotov xgondgog in Ikaria Rev. phil. XXXin
Ttir dnyixxvoviov (97— 102 n. Chr.) aus den Gel- 8. Hermesstatuen finden wir z. B. im Ptolemaion
<lern des Heiligtums eine Bibliothek, die wohl zu Athen Paus. I 17, 2, in Phigalia Paus. VIII
mit dem G. verbunden war, Bull hell. XX 720. 39, Priene Inschr. v. Pr. 114, Sikyon Paus. II 10;
XXIII 576. Die Schriften des Dichters Longia- vgl. Fame 11 The Cults of the greek states V
nos wurden in Halikarnassos auf Staatskosten 70f. Hermes, Herakles und Theseus erwahnt
in den Bibliotheken aufgestellt zum Unterrichts- Paus. IV 32 im G. zu Messene. Nach Athen.
gebrauche fur die Neoi, Le Bas III 1618. Auch XIII 561 d wurden in den G. neben Eros aufge-
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stellt Hermes und Herakles, 5 fdv Xoyov, h 8k maios Philadelphos, das Hieroneion in Netum
ahtJls jzqoeozm. In Termessos weihte der ge- eine solche des K<migs Hieron. Antiochos Epi-
wesene Gymnasiarchos eine Statue des Eros, phanes machte Aufwendungen auf die G in 4ji-
Lanckoroiiski II 5. Eine Statue des Hypnos tiochia Athen. X 439 b. Kaiser Hadrian stiftete-
als Aoxtymv owpcofios wd im G. zu Ephesos das Hadrian-G. in Athen und schenkte der Stadt
erwahnt Journ of phil. VII 140, 1. Mkestatuen Smyrna 1000 Myriaden Denare, <V &v zd re toS
finden wir im G. zu Elaia Athen. Mitt. XXXn ohov i^dgta i|wo^*» xal yvuvdotov r&v xazd
386 und Sebastopolis Bull. hell. IX 346, 30. Als rfr Aolav ^jW^Saro/philostr vft soph
ovvfQovoi tots xaxa nalaioTQav foots waren die I 25, 2. Ramsay bemerkt Cit. I 72, 1, Hadrian^"fr^Hi im

^
G

'
a^estellt

>
TgLlOhabe in Laodikeia a. L. das G. zu hauen ange-

Athen Mitt. XXXV 411 Baa G. von Knidos ordnet odcr vielleicht selbst wahrend seiner An-
schmuckte erne Statue des Pan Anc. Gr. inscr. 797. wesenheit dediziert. Die Gemeinden zeigten sichtL btatuen des Grunders, von Kbnigen und Kai- dankbar durch Ehrenbezeugungen mancherlei 4rt

^^i1^ ptole™aion zu Atnen stand das ehernc besonders durch Verleihwig des Titels «nW«f

'

Standbild des Konigs Ptolemaios Paus. I 17, 2, In Pergamon erscheint ein xziozng zijg arodg In--m Lapethus em a>^ des Kaisers Tiberius schr. v. Perg. 461, ein xztaztjg xov dUmxmlov
Dittenberger Or. 583. Eine vier Ellen hohe im G. der Neoi 466 (vgl. die Spende von 7000O
vergoldete Bronzestatue des Konigs Attalos HI. Drachmen fur das Aleipterion 553), ein xriazng
hatte der Gymnasiarchos im G. zu Pergamon auf- zov y. Omboi Arch, f. Pap. V 416 (3 Jhdt r.
gestellt Athen. Mitt. XXXin 376, 1. 3. Ver-20Chr.), Termessos Lanckororiski II 8 11 T\M
schiedene andere Statuen : in Athen war im G. (xrtotQia 9) ; in Sebastopolis Journ. heU. Stud. XX
eine vergoldete Statue des Berosos errichtet Plin. 153 lesen wir die Ehren flir einen ao&xos dvoifrg
n. h. VII 37, 123. Eine Statue des Herodotos . 7 . und in Telmessos IGR III 539 = TAM II 12
wird ftp G. zu Halikarnassos Le Bas III 1618, fiir einen r^cjiazgidi yvfivaciov xapioduevog. Nicht.em ayaXfia des Antmous im G. zu Mantinea bloB der Ruhm einer Stadt wurde durch Griin-
Paus. VIII 9, 4 erwahnt. In G. zu PeUene war dung und Ausgestaltung der G. vergrOflert, son-em marmornes Standbild des Promachos, der drei- dern es wurde audi die wirtschaftliche Lage der-

£ ti^1! ges
l
egt hatte

'
au%estellt, selben gehoben, weil einer beruhmten Lehran-

Paus VII 27, 5. Dazu kamen noch die Statuen start von alien Seiten Schiilcr zustrtfmten wie>
der Personen. die sich als Yorsteher oder Wohl- 30 wir flir Smyrna aus Philostr. vit soph I 25 2
titer urn die Anstalt verdient gemacht batten, II 26 ersehen. DaB die Stadte oft mit groBen
fernervonZoglingen. AuBer Statuen werden Altare Kosten G. erbauten und dabei iiber ihre Mittel
erwahnt z. B. em Altar des Herakles und Eros im hinausgingen, ersehen wir aus Plin ep X 40
G. zu Elis Pans. VI 23 des Kaisers Tiberius im Zur Errichtung, bezw. zur WicderhersteUung eines.
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u Jhera IGXII3,471. Gemalde erwahnt Paus. G. muBten die Stadte, als sie ihre Unabhangig-
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x 22 in Tanagra. keit verloren batten, die Erlaubnis des Konigs,

Die Wande enthielten Siegerhsten und ScMler- z. B. Halikarnassos Osterr. Jahresh XI 56 2
verzeichmsse, die Siegespreise selbst wurden im (ixetSy pa otXei,e nxo^tatos nQcoBevoaufrne tr&
(j. aufgehangt, s. Zxebarth Schnlwesen 114f. nMea>s avv^etjasv) oder des Kaisers einholen,Zum Schmucke des G, trug auch bei die axov- 40 z. B. Kikaia Plin ep X 39 40
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-

Un^ Panamara Verwaltnng des Gymnasions. Die Auf-
Bull. heH XXVIII 45, 30 sowm« die MQ&otg, sicht und Verwaltung der gesamten Gvmnasial-
die in Sebastopolis Bull. hell. IX 346, 30 er- anlage fuhrte in der Kegel der betreffende Gym-
wahnt wird. Vvir sehen, daB das G. der Gegen- nasialbeamte, s. Gymnasiarchos. Das G. besafi
stand eifnger Fursorge war, und dafi man durch seine eigene Kasse und VermOgensfahigkeit: wir
die Praeht der Anlage fur den Ruhm der Vater- ersehen dies aus der gemeinsamen Kasse der
stadt sorgte; haufig sind die Erwahnungen von attischen Epheben TG II 467, sowie daraus, dafi
Aufwendungen und Stiftungen, die von Fursten, dem G. Grabmulten zufielen: Alexandria Troas-
Beamten und Privaten auf das G. gemacht wur- CIG 3588 c Sa>osi sk zd kgov y. ¥ 5000 und
den. Die xaxaoxsv^ des G. wird erwahnt in 50 in Koloe Rev. Et. anc. IV 264, 14 dxorei'oei iriJ
Ephesos TAM (dovza ek z^v xataoKsv^v zov xat- ZepaoTy y. KoXotjvtiv X 2500. In diese Kasse
voV*\S /Jr \-
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Priene Inschr- flossen di e Beitrage der Besucher der Anstalt,

y. Pr. 108 (Moschion gab 3000 Drachmen), die Ertragnisse der Stiftungen, Spenden und Geld-
cxtexcvi! in Auk™ CIG 4015 Halikarnassos strafen; aus ihr wurden die Ausgaben fur
Osterr Jahresh. XI 56 2 (334000 Drachmen auf- Ehrenbezeugungen, soweit sie nicht der Geehrt«-
gewendet) Hypata IG IX % 56, Kyme CIG 3524, selbst oder die Staatskaase trug. bestritten: in

i-vtT - oii 't /, I
16 "rav*W,f auf Paros Phintia IG XIV 25« ^den wir die Bestimmung,

I V % I- o^d
?

AA 0lfe Exp
"
426 ^b daB ^^ovzdfuoos der Kosten aus der Staate-

Apr. Antiochianus 3500 Denare fur das G., in kasse, das iibrige aus der Kasse des G. gezahlt
Aizanoi CI 3831 a 8 (161-180 n. Chr.) heiBt es 60 werden sollte. Mit der Verwaltung der GT-Kasse-
dorza aoyvgiov tig r y. , in Iasos erfahren wir waren an manchen Orten besondere imuelnrat
von einer Spende von 5000 Denaren fiir das G. und dioixrjzai betraut: in Athen wird einlw-
der JJeoi Rey. Et. gr. VT 157, 3; in Iotape gab Xnxfc Avxaiov IG III 89, ein Im^lrjxhg y . &7ov
Jtendeos mit semer Fran Mas 15 000 Denare eig 'AdgtavoV IG III 10 und IV 1474 erwahnt In

SJ-Kt-fi+i. i"o/I°
n PieT0I

\ Ton Syrakus be- Iasos nennen uns Inschriften einen dioixfixhgncnxei Atnen. V Mb c: eajtovdaxet xai tzeqi Uq&v x^Q&tovridsk vsto xutv szoeaSyxegoiv Rev Et gr.xm yvftva al<ov xmaaxsvdg . . Das Ptolemaion VI 169 und dtotxijzal x&y vi<av ebd. 157 3, in"in Athen war eine Stiftung des Konigs Ptole- Kyzikos CIG 3665 erscheint unter den Eihebea

viviiiLiaaiuiii i±ii±aovoa

ein M. Aur. Eutyches Stotxtjz^g. Die in Hali-

karnassos Osterr. Jahresh. XI 53, 1 erwahnten
emfielrjxai xov y. bildeten eine Kommission, die

mit der Aufsicnt uber die Baufuhrung des G.

betraut war; vgl. die emfiEtyxai povksvxrjQiov xal

xov doxelov in Iasos Anc. Gr. inscr. 493. AuBer

21. Unter Traianus errichtete Licinius Suras den
ROmern ein G. Cass. Dio LXVIII 15; Dio er-

wahnt LXIX 4 ayoQO. xal to <pdstov to xe yvfivd-

oiov, xa xov Tgatavov stoi^/iaxa. Bei Aurel. Vict.

Caes. 14 lesen wir: Hadriantts Athents reversus

v gymnasia doetoresqtte curare occepit. Von Com-

den efgentlichen G.-Magistraten batten die Asty- modus berichtet Herodian. 1 12, 4 {teytoxov yy/nvd-

nomoi und Agoranomoi. denen die Aufsicnt oiov xaxaaxevdoag. Diese wenigen Nachrichten

uber die Bauten iiberhaupt zufiel, die Obsorgo iiber das G. in Rom lassen erkennen, daB es

fur das G. : so erklart sich die Stiftung eines 10 nur fur den Betrieb gymnastischer ttbungen

dXsi7zxf)Qtov durch zwei Agoranomoi in Keramos bestimmt war und nicht die groBe Bedeutung

Journ. hell. stud. XI 123, 6; vgl. die Artikel. hatte vie in den griechischen Stadten. Sehr

In Kallatis Ant. Denkmaler aus Bulgarien 94 haufig findet sich in den lateinischen Inschriften

:

weisen die nQofiovXoi fiir die Aufstellung eines gymnasium dedit, g. bedeutet ,gymnastische

Volksbeschlusses den Platz im G. an. Als Hilfs- Spiele'. Eine Sammlung der Stellen s. Rug-
personal der G.-Beamten werden fyfiootoi in Per- giero Dizion. epigr. HI 596 f. Im selben Sinne

gamon Inschr. v. Perg. 252 und Priene Inschr. v. ist auch die griechische Inschrift aus Thespiai

Pr. 112 genannt; weleher Art die vom Gymnasi- Bull. hell. XXVI 297, 16 zu verstehen: Poly-

.archos Metrodoros in Pergamon Inschr. v. Perg. krates wird von den in Thespiai Handel treibenden

252 eingefiihrte <pv).axij war, laBt sich nicht 20 ROniern geehrt nowzog dvadslg xal avzoig yvfxvd-

liestimmen. oiov xal ctfuftfia did ftlov.

Uber die aufgedeckten G.-Anlagen hier zu Literatur. KrauseHellenikaI80f. Pauly
sprechen, ist nicht meine Aufgabe: sie beweisen R.-Enc.i III 983—989. Petersen Das Gynma-

durch die Fiille und Pracht der Raume ebenso sium der Griechen nach seiner baulichen Ein-

wie die insehriftlichenZeugnisse die hohe Schatzung richtung (Hamburg 1858). Grasberger Er-

•des G. AVar dieses doch die Jugenderziehungs- zielmng und Unterricht im klassischen Altertum

statte fiir die aoxqoig und (pdoTiovia zwv viaiv, III 396 f. Baumeister Denkmaler, Gymnasion
** ojv ai zojv vsoiXEQoav tpv/al Jtgog avSgefav (609—611). Fongeres in Daremberg-Saglio
dftuXoifiEvat xaltbg ayovzai xolg ijdsoiv Tigog aQB- Diet. II (1896) 1684—1698. K. Schneider Die

zt}v Inschr. von Sestos Dittenberger Or. 339. 30 griechischen Gymnasien und Palastren nach ihrer

Mit Recht sagt Ziebarth Scbulweaen 140: geschichtlichen Entwicklung (1908). K. J. Free-

Ein G. und Epheben darin bedeuten den An- maun Schools of Hellas from 600 to 300 B. C.

fang der Hellenisierung eines fremden Volkes, (1907). E. Ziebarth Aus dem griechischen

und Wilcken Arch. f. Papyrusforsch. V 414 be- Schulwesen (1909). J. Oehler Das humanistische

iont den EinfluB des G. auf die Erhaltung grie- Gymnasium im klass. Altertum (1909). M. Got-

chischer Sitte in der Fremde. Die hellenischen he in Der griechische Garten, Athen. Mitt. XXXIV
Elemente scharten sich im Barbarenlande urn G., (1909) 100—144, bes. 118-132. Durm Die

die aber nicht Staatsinstitute waren, sondern pri- Baukunst der Griechen^ (1910). E. N. Gardiner
vate Anstalten, Privat-G. Neben den offentlichen. Greek Athletic sports and festivals (1910) Chapter

xrnter staatlicher Aufsicht stehenden G. gab es 40 XXII : The Gymnasium and the palaestra 46 7f.

Anstalten dieser Art, die von Vereinen erhalten [J. Oehler.]

wurden. s. Gymnasiarchos. In Sgypten bilde- Grmnasius, Sophist aus Sidon, zuerst unter

-ten die Besucher des G. staatsrechtlich anerkannte Constantin d. Gr. tatig, Verfasser von /xBtixat,

Genossenschaften oder Vereine schon im 2. Jhdt eig AypoodEvyv vsioptvrifia und andern Schriften

v. Chr. In jedeT Stadt und in jedem Dorfe wurde (Suid. s. rvfivdaog). Er wurde 355 durch den

eine offizielle Liste der Leute mit Gymnasial- Praefecten Strategius Musonianus aus Constanti-

bildung gefuhrt. und nur aus dieser Liste wurden nopel nach Antiochia berufen (Liban. epist. 403),

die Kandidaten fur die zahlreichen kommunalen wahrscheinlich urn dort das Amt eines Consularis

Ehrenamter genommen. Ziebarth Schulwes. 141. Syriae anzutreten. Denn das Lob, das ihm von

Zum Schlusse sei noch etwas uber das Schick- 50 Liban. epist. 418 gespendet wird, pafit nur aut

sal zweier G. ge?sagt: das Diogeneion in Athen, einen Beamten dieser Art. Im nachsten Jahre

gegrundet 229 v. Chr., wird zuletzt inschriftlich trat er die Ruckreise an (Liban. epist. 417. 421),

-erwahnt 262 v. Chr. IG III 1202, bestand dem- verweilte langere Zeit in Nicaea (Liban. epist.

nach fast ein halbes Jahrtausend. In Arneai 418. 451. 475) und war 457 wieder in Constan-

dagegen wurde das G. im zweiten Jahrzehnt des tinopel (Liban. epist 488). An ihn sind gerichtet

2. Jhdt. n. Chr. in ein ^aodyjov, eine mansio, Liban. epist. 403. 488. [Seeck.J

Herberge, umgestaltet IGR "lit 639. Gynmastes {yvftvaimjs) ,
der Trainer. Der

B. Gymnasium bei den Romern. Liv. Ausdruck taucht erst bei Platon auf, wahrend

XXIX 19" (204 v. Chr.) berichtet, daB dem P. vorher nur die Bezeichnung nmboTQifag (s. d.)

Scipio der Aufenthalt "im G. zu Svrakus zum 60 ublich war. Seine Einfiihrung kniipft Galen

Vorwurfe gemacht wurde. Uber die* Abneigung Thrasyb. 33 (V 870K. 79, 3H.) an das Aufbluhen

der ROmer gegen die griechische Gymnastik und der Berufsathletik , mit weleher kurz vor Platon

Athletik vgl. Friedlander Sittengeschichte II 8 die Kunst der Gymnasten ihren Anfang genommen
491 f. Aber in der letzten Zeit der Republik habe. Doch treten Athleten (s. o. Bd. I S. 2050f.)

fanden die Turnanstalten auch Eingang in Italien, sehon viel fruher auf, und mit ihnen ist wohl

so daB kaum eine Villa ohne G. war; vgl. Cicero. auch eine friihere Existenz von Trainera gegeben.

Erst Nero baute ein offentliches G,: Suet. Nero Platon faBt den G. regelmaBig auf als den Ver-

12. Tac. ann. XIV 47. XV 22. Cass. Dio LXI treter der Gymnastik (s. d.) im Sinne von Leibes-



vji \ ixuiaatoo uymnastes 202S
, o e: yvpvaozrjs Politic. 267 e; Leg. Ill 684c
IV 720 de. XI 916 a; yvfivaonxog Phaedr. 248 d;
Gorg. 464 a; Prat. 313 d; Politic. 295 c. Und es
ist wahrscheinlich , dafi hier noch die urspriing-
Hche Bedeutung des urn jene Zeit neugepragten
Terminus vorliegt. Seine Einffihrung diirfte dem
Erflnder der wissenschaftlichen Leibcspflege und
Heilgymnastik , Herodikos von Selymbria (s. d.),

zu verdanken sein, der sich diese Bezeichnung bei-

ozyg. Solche G. begegnen bei Galen unverhohlener
Verachtung; denn was) sei von solchen zu erwarten,
die eben erst aufgehCrt haben, sich in unnatlir-
licher Weise zu uberladen und dem Schlafe hin-
zugeben, die das kGrperliche Training nur be-
trieben, um Siege zu erkampfen und, als sie sich
ungeeignet erwiesen und keinen Kranz erlangen
konnten, sich plotzlich dem Gymnastenberufe zu-
wendeten? (Gal. Thrasyb. 37).

KnVliljf f ^ eines Paidotnben wegen 10 Am ausfiihrlichstcn und im ZusammenhanrKranklichkeit aufgeben mufite und an sich und hat sich Philostratos in der Schrift uber Gvm-anderen seine neue Heilmethode erprobte. Als nastik mit dem Wesen der Trainer St undG. wurde fortan ein Trainer bezel chnet, der die
Fahigkeit besafi, die korpcrlichen Verhaltnisse
seiner Pfleglinge zu beurteilen und ihr Training
auch in diatetischer Beziehung zu leiten. Er
muBte also gewisse medizinische Kenntnisse be-
sitzen. Auf diesem Standpunkt stent auch Aristot.
Polit. VIII 3 p. 1338 b 6 jzaQadorew zovg jiatSag

> n ,
—

.
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yvftvaaztxy xai nwdorQifitxy . tovtojv yaQ $ per 20 Linie. Die Hauptsache bleibt am-h" fur ihn die- •
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sioiav ziva notei zrjv sgiv rov ato/mzog . f} 3k za
sQya. G. klang daher vornehmer als Paidotrib,
und es scheint, dafi sich gerade die Trainer der
Berafsathleten mit Vorliebe so zu nennen pflegten.
Doch kam seit Aristoteles noch erne dritte Be-
zeichnung hinzu, namlich aXetmtjg (s. d.). Die
Rivalitat mit den arztlichen Diatetikern. die sich
liaturgemafi entwickelte, hatte zur Folge , dafi
letztere statt des entwerteten Titels G. einen neuen

eingehende Weisungen iiber ihre Ausbildung ge-
geben. Im Gcgensatze zu den rein theoretischen
Ausftihrungen Galens, die ihm iibrigens unbe-
kannt waren

t verlangt er Kap. 14, offenbar in
Beriicksichtigung der tatsachlichen Verhaltnisse,.
vom G. auch die KennW der Paidotribik, d. h.
des_ praktischen Turnens , allerdings in zwelter

Beaufsichtigung der hygienischen Seite des Trai-
ning, von der der Paidotrib nichts versteht. Vor
allem aber ist bei Philostrat Arzt und G. nicht
identisch, wohl aber mufi letzterer zu alien Ein-
griffen befahigt sein, die mit hygienischen Mitteln
durchiuhrbnr sind, ja er kann mit Diat und Mas-
sage auch Krankheiten bekampfen. Chirurgie und
Pharmakologie bleiben also den Xrzten vorbe-
halten. Nach Kap. 15 mu6 es ebenso vrie bei

Begnff der Hygiene emgeiuhrt und der fateiv6c m»whpn \**h»n . a ,k a_ x „« •„ < f~.. *
,

"Begriff der Hygiene eingefuhrt und der vytwfe
dem G. entgegengestellt , ohne dafi jedoch diese
Terminologie durchgedrungen ware. Denn Galen,
der an Platon und Aristoteles ankniipft, greift
auf den alten Namen ^vieder zuriick, verflcht aber
die Ansicht, dafi nicht die Trainer, sondern nur
die Mediziner als G. bezeichnet wcrden diirfen.
Sie brauchen als solche in der Ausfiihrung der
ITbungen nicht bewandert zn sein, sondern sind

gegeben haben : 6 za §Qopixa dbrng ra zdv italai-
ovroiv Hal xayxQartaCovzcov ovx tJiioztjasrai t} 6
za fiaj)vz8Qa yvf.wa.toiv ({ua&cog zfjg alXrjq imotrj-
jutjg mpezat.

Was der G. im einzelnen wissen mufi, wird
von Philostrat in der zweiten Halfte seines Werkes
dargelegt. Als Vorbildung wird Kap. 25 und 20
beansprucht ein gewisser Grad rhetorischer tibung

° -----. -.—---;-- "" ""*/' ™"-vi " «""" sowie Kenntnis der gesamtcn Physioffnomik, d hTheoreUker, die.die Wirkung {Hva^) jeglieher 40 der Augenethik, der° KoiTerproportioncn und derBewegung, msbesondere der Leibcsiibungeii auf Safte. Diese Kenntnisse sind bei der Assentierun-den K^rper kennen mtoen und sie je nach der der Athleten von Wichtigkeit. wo cs ferner auch
Jndividualitat auszuwahlen haben: Gal. VI 157
Kiihn avzijg fihv yctQ xfjg xaxa pisgog vlr\g ixdozijg
row T£%v6>v fazeiQog iaztv 6 yvfAvaozrjg,

f) yvpva-
mi]g iativ st dk (mas' avzrjv ftsdaatTo, zrjv te
7ioi6xr}ta xat xijv dvva/xiy avrixa yvoioi^si; vgl.
ebd. 152f. Der praktische Turnlehrer ist aber
der Taidotribe, der die hygienischen Weisungen

darauf ankommt, die Tauglichkeit nach der Art
der Eltern und eventueller hereditarer Belastung
zu beurteilen (Kap. 27—30). Auch muB der G.
beini Anblick des Athletenkorpers imstande sein
anzugeben, zu welchen speziellen tbungen ein
jeder geeignet ist (Kap. 31—35), ja er mufi auch
die jeweilige Kondition des Athleten beurteilenA*, r ™ Tin^i™™ i «* j°r

"v™...^,. w j^nrciuge Auiiuiuun ues Atmeten oeurteiien
des Gr. zu befolgen hat und diesem msofern nnter- 50 konnen und danach das Training individual ge-geordnet ist. Er steht zu ihm in einem iibn- «fal+Pr, w™ ,\q ko\ zi-^-± x.5. „.,., ™_-,_ .A.geordnet ist. Er steht zu ihm in cinem iihn-
lichen Verhaltnisse wie der Koch zum Arzte oder
wie der Soldat zum Feldherrn. d. h. er fuhrt die
tbungen unter der Leitung des G. kunstgerecht
aus, kiimmert sich jedoch nicht um deren hygie-
nische Wirkungen (Gal. VT 143. 155f.; Thrasvb
45, V 892 K. 95, 18 H.). Die theoretische For-
derung nach strenger Scheidung der Kompetenz
des G. und Paidotrib en, die Galen aufgestellt hat,

stalten (Kap. 48—53). Hiemit hat wohl Philostrat
die_ Anforderungen formuliert, die man in der
Kaiserzeit an einen vollkommenen G. stellen
konnte. Die Wirklichkeit wird jedoch hinter
diesem Idealbild meist stark zuriickgeblieben sein
und die grofie Masse der Trainer zwar im gym-
nastisohen Handwerk bewandert, im iibrigen aber
von geringer Bildung gewesen sein.

Immerhin hat sich eine Reihe von Vertreternx™»A a a x. ,7 —&—-" n» L
,

iiuuicj um um sicu erne rteine von vertreternwurde in der Praxis me befolgt, da sich die 60 dieses Berufes soger zu literarischer Tatigkeit

L^fZ- ? A *hle
l
en

.'
°\ sie nun tiefer gehende aufgeschwungen, und die umlangliehe Gvmnasten-medizinische Kenntnisse besafien oder ni^bt hp. 1,'w^,,- Ail .:„„+ „^„«*^.» \.j • ^ vflLmedizinische Kenntnisse besafien oder nicht, be-

liebig den einen oder den anderen Namen'bei
legten. Auf dem Athletendiplom aus dem J 194

£P^V (Ke^on and Bel1 Greek pap- in the
Bnt Mus. m S. 218 Z. 63) fiihrt der Schatz-
mewtCT des Vereins Proklos, welcher Periodonike,
also Berufsathlet war, offiziell den Titel yvpva-

literatur, die einst existierte und jetzt bis auf
geringe Reste verloren ist, blieb wegen ihrer wert-
vollen Beitnlge zur Hygiene auch von Arzten
und PhiLosophen nicht unbeachtet. Die G., die
sich vermutlich oder erwiesenermafien literarisch
betatigten, waren folgende (vgl. die betreffenden
Artikel): Ikkos von Tarent in der ersten Halfte

auay uymnasies

des 5. Jhdts,, Herodikos von Selymbria, der Be-

grunder der Heilgymnastik oder Iatraleiptik, der

etwas spater lebte, Diotimos, dessen Ausfiihrungen

stegi idQwrcov von Theophrast frg. IX 11 (III

143 Wimmer) zitiert werden, endlich die von Galen

so ausgiebig beniitzten G. Theon von Alexandreia

und Tryphon, von denen ersterer IIeqI twv xazd

fisgog yvpLvaoloiv in vier Biichern, rvfivaortxd in

mindestens 16 Biichern verfafite, aus denen uns

Galen auch einige Pragmente bewahrt hat. Diese

und ahnliche Werke der G. , auf deren Inhalt

auch aus PMlostrats Schrift iiber Gymnastik

Rucks chliisse gezogen werden konnen, enthielten

nicht etwa Anleitungen zur praktischen Durch-

fiihrung der gymnastischen tjbungen, sondern sie

befafiten sich'kurz gesagt mit dem hygienischen

Detail des athletischen Training. Die Leibes-

iibungen (yv/ivdata) selbst werden nur im Hin-

blick auf ihre Wirkungen auf den Korper be-

handelt und klassifkiert {sT8ij), insbesondere ihr

Ausmafi (j.dxQa) angegeben und die iiblen Folgen

der Uberanstrengung (xojiog) bekainpft. Ein vier-

tagiger Zyklus, die sogenanntcn Tetraden, wird

von Theon und Tryphon als besonders geeignete

Trainiennethode empfohlen. Wichtige Partien

handclten ferner in grofier Ausfiihrlichkeit von

der Nahrungsaufnahme , der Massage [rQiyng),

den Badern und anderen diatetischen Einzelheiten,

von der Euexie und Gesundheit im allgemcinen.

Vgl. Gal. Thrasyb. 46. Gal. VI 93. VII 546. VIII

107. XIII 5. Dafi nicht nur Arzte, sondern

auch G. vyi£ival aQayfiazelat schrieben, bezeugt

Galen. VI 164.

Neben den literarisch tatigen G. werden auch

andere namhaft gemacht, die sich sonst auf irgend

eine Weise, als Athleten oder Trainer, hervor-

getan haben, z. B. Hippomachos von Elis (Aelian.

var. hist. II 6. Plut. Dion 1). Melesias von

Aigina (Pind. 01. VIII 71 und Schol. zu 70 und

71), Teisias (Phil. Gymn. 20), Eryxias (ebd. 21),

Secundus (Gal. VIII 254), iiber welchc die Spezial^

artikel zu vergleichen sind.

Uber das Auftreten des G. in der Offentlich-

keit teilt Philostrat mit, daS seine Kleidung bei

den Spielen in einem Tribon bestand ; nur in

Olyinpia mufite er nackt auftreten, weil sich dort

angeblich einst eine Frau, Pherenike, als G. ein-

gcschlichen hatte, um ihren Sohn zum Siege zu

fiihren (Kap. 17; vgl. auch Paus. V 6. 8). Als

Attribut ttug er angeblich die Striegel (Kap. 18).

Bei den Lakedaimoniern war er der Lehrer der

militarischen Taktik, da Krieg und Gymnastik

cng zusammenhangen (Kap. 19). Zu den Fest-

spielen begleiteten die G. ihre Athleten, fiihrten

mit ihnen in Ohinpia die von den Hellanodiken

vorgeschriebenen Voriibungen durch (Kap. 54)

und spornten sie beim Ernstkampf gelegentlich

durch Zuspruch. Tadel. Drohung oder List zum
i>iege an. Soldier Beispiele weifi Philostrat Kap.

20—24, obwohl er nur eine Auswahl trifft, mehrere

zu berichten (vgl. auch Schol. Pind. 01. XI 19).

Aber auch iiblen Elnflufi konnten sie austiben,

wenn sie das Bestreben mancher Athleten, sich

inittels Bestechung einen miihelosen Sieg zu ver-

schaffen, durch Darlehen auf Wucherzins nnter-

stiitzten (Kap. 45).

Darstellimg von G. auf Monumenten , insbe-

sondere Vasenbildern mit Palastraszenen erkennen

\j VAUuaouin.

zu wollen, ist ein mufiiges Unterfangen ; denn im
5. Jhdt. ist ja der Begriff, wie wir sahen, iiber-

haupt erst aufgekommen, und in der Polgezeit

diirfte es schwerlich je gelingen, die Trainer von

den Kampirichtern und vor allem die G. von den

Paidotnben mit Sicherheit zu unterscheiden. Lite-

ratur: Krause Gymnastik und Agonistik d. Hell.

218ff. Grasberger Erziehung und Unterr. I

263fF. Hermann-Bliimner Griech. Privatalt.

10 335. Spathakis Athen. I 322. J. B. Egger
Begriff der Gymnastik bei d. alt. Philos. u. Mediz.

Diss. Freiburg (Schweiz) 1903, 18f. 49ff. 61 f. 65f.

87ff. 98. Jiithner Philostr. tiber Gymnastik 3ff.

Gardiner Greek athlet. sports a. festiv., Lond.

1910, 503ff. [Jiithner.]

Gymnastik (yvfivaan^).

I. Name und Begriff.
Das Wort ist verhaltnismafiig jung und vor

dem 5. Jhdt. nicht nachzuweisen. Von yvpv&friv,

20 yvpvos abgeleitet, bedeutet es urspriinglieh wOrt-

lich die tibung des nackten Kerpers, spater iiber-

haupt das athletische Training in der Palastra

und dem Gymnasion und was damit zusammen-

hangt. Doch variiert der Sinn bei den verschie-

denen Schriftstellern je nach dem Standpunkt,

den sie der Sache gegeniiber einnehmen, betracht-

lich, insbesondere trachten die Philosophen und

Mediziner als Gegner der berufsmaBigen Athletik

einen andern als den landlaufigen Begriff mit

30 dem Namen zu .verbinden. So geht aus der Auf-

zahlung der Ubungen in der Hippokratischen

Schrift tieqI dtatrrjs II 61—66, die um 400 v. Chr.

entstanden ist, hervor, dafi der Verfasser nicht

blofi an das palastrische Training dachte, sondern

den Begriff G. viel weiter fafite. Et teilt nam-

lich die Anstrengungen (novoi)^ ein in naturliche

(xaza ffiioiv) und gewaltsame (dta jttrjg). Zu erstercn

rechnet er das Sehen, Horen, Sprechen, Denken;

halb naturlich, halb gewaltsam sind die Spazier-

40 gange, gewaltsam schlechtweg endlich die eigent-

lichen gymnastischen Ubungen, wie sie in der

Palastra vorgenomnien werden. Platon tadelt in

seinem Staate (404 A. B) die Athleten ^vegen ihrer

Schlafsucht und Empfmdlichkeit gegen Inderungen

der Lcbensweise und schreibt den Wachtern des

Staates eine cinfache G. vor, die hauptsachlich

aus Voriibungen fur den Krieg bestehen und mehr

den Mut als die rohe Kraft fiirdern soil. Der

Begriff G. wird von ihm hier uber die Palastra

SOhinaus derart erweitert, dafi er sogar die Be-

wegung vor der Geburt im Schofie der Mutter,

den Tanz, das Reiten und alle Arten kriegeri-

scher tbungen dazu rechnet (vgl. auch Leg. VII

813 D. VIII 832 Dff.). Ein ganz anderer Inhalt

verbindet sich in den iibrigen Dialogen mit dem
gleichen Worte, indem dort an vielen Stellen mehr

das medizinisch-diatetische Moment betont und

unter G. etwa die Heilgymnastik oder Kunst der

Leibcspflege gemeint ist; vgl. Gorg. 464B, wo-

00 nach die G. und die Heilkunde, da sie beide den

Korper zum Objekte haben, als Schwesterkunste

hingestellt werden, deren Vertreter, Arzte ^wie

Trainer, das Verhaltnis der Nahrangsanfnahme

und Arbeitsleistung zu beobachten und zu regeln

haben (Prot. 313 D; Gorg. 517 D. E; Crit. 47 B;

Eiast. 134 C—E). Der Unterschied zwischen

beiden Knnsten ist im wesentlichen dert dafi die

G. den gesnnden Korper zu pftegen und auszu-
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Terloren sind, aber von Galen benfltzt nnd heftig vereinzelten Bemerkungen zu besonders hervor-
Tsekampft warden. Auch der sonst unbekannte ragenden Athleten versehen, wurde die Sieger-
Zeitgenosse Theons , Thryphon , wird von Galen Hate spater zu einer Art Chronik des Hochfestes
als gymnastdscher Schriftsteller erwahnt. des Zeus — so offenbar von Eratosthenes —

,

Den Paidotriben sind offenbar praktische Turn- endlieh zur Weltchronik ausgestaltet. Wir be-

Mchlein zuzuschreiben, die in der Literatur sitzen Fragmente von Phlegon von Tralles (FHG
Spuren zuruckgelassen haben (Epict. HI 20, 10. HI 602ff. Krause Olympia 412ff. Eerum nat.

26, 22. Gal. VI 142. Anth. Pal. Xn 206. Luc. scr. I 94ff. KeUer), auf einem Papyrus von Oxy-
Asin. 9f.) und jetzt durch Papyrusbruchstucke rhinchos (Gren fell-Hunt Oxyrh/ Pap. II 222)
rertreten sind: Grenfell-Hunt Oxyrh. Pap. 10 nnd die vollstandige Liste des Sextus Iulius
IH 466, wo eine Reihe von Ringergriffen kom- Africanus in Eusebius Chronica (ed. Schoene I

mandiert wird, und ebd. VI 887, der sich jedoch 193ff.). Eine weitere Quelle waren die verlorenen
nicht, wie die Heransgeber meinen, auf das Ringen Schriften xeqi dya>vo)r des Dnris von Samos, Kal-
bezieht, sondern Kommandos beim Faustkampfe limachos, Istros, Kleophanes/rheodoros vonHiera-
enthalt. Das ist alles, was uns von den cigent- polis, ferner die Periegeten, deren erhaltener Ver-
lichen Faclischriften bekannt ist. treter Pausanias uns auch auf diesem Gebiete

Doch war die G. ein so wichtiger Faktor im eine Fiille von Belehrung in Einzelheiten bietet.

privaten wie offentlichen Leben wahrend des ganzen Nicht unerwahnt bleiben diirfen endlieh die
Altertums, daB sie auch sonst in der Literatur zahlreichen Inschriften, insbesondere diejenigen,
•eine hervorragende Rolle spielt und bald in ge- 20 welche sich auf die Ephebenerziehung und die
legentlichen Bemerkungen, bald in ausfuhrlicher Gymnasien, sowie auf die Festspiele in alien
Darlegung Bcachtung findet. Fur die alteste Zeit Teilen der griechisch-romischen Welt beziehen.
kommt das Epos in Betracht, das zwar noch b) Monumente. Wir haben gesehen, daB
nicht den Namcn , aber die Sache sehr wohl in der Literatur das turnerische Moment zuriick-

kannte. Spater bildcn die Epinikien (Pindar, und das hygienisch - agonistisclie stark in den
Bakchylides) eine Fundgrube fiir unsere Kenntnis. Vordergrund tritt. In der Tat wiirde unsere
Vom 5. Jhdt. an sind es die Arzte und Philo- Kenntnis von der G. manche Liicke aufweisen,
sophen, die sich vom hygienischen bezw. vom wenn nicht die monumentale tberlieferung eine
ethisch-politischen Gesichtspunkt fiir den Gegen- gliicklichc Erganzung lieferte. Bei der Wichtig-
stand interessieren. Unter den ersteren nament- 30 keit , die man dem athletischen Sporte beimaB,
lich die Verfasser von Schriften jisqi diatzij;, ist es begreiflich, wenn sich die groBe und die
voranPs.-Hippokrates(FredrichHippokr.Unters. Kleinkunst, ebenso wie das Kunsthandwerk des
Sift. 169ff. Jtithner Philostr. Gymn. 34f.) T seit dankbaren Stoffes bemachtigte, umsomehr, als ja
300 v. Chr. Erasistratos und die iibrigen Hygie- diese LebensauBerung vielfach auch in den Mythos
niker, von denen wir nur aus Galen Kunde haben, projiziert wurde und auch auf diesem Umwege
endlieh dieser selbst, nanientlich in seiner Hygiene, dann in die Kunst Eingang fand. Ein Umstand
dem Thrasybulos (ttqteqoi' tatQtxijg ^ yv/ivaouxfjs trat besonders fordernd Irinzu: die Herrschaft
ion to vyutvov) und der Schrift uber den kleinen des nackten Athletenideals in der Kunst seit dem
Ball. Unter den Philosophen ist nachst Pytha- 6. Jhdt. (s. u.) und die damit zusammenhangende
goras und den Sophisten (Protagoras sclirieb 40 Verehrung schoner Knaben und Jiinglinge. Dem
zzsgi -raXy;) insbesondere Platon hen^orzuheben, Zeitgeschmack Rechnung tragend, suchten die
der in vielen seiner Schriften, im Zusammenhange Kunstler ihre Modelle in den Palastren und
aber besonders im Gorgias , im Staate und den Gymnasien und iibertrugen das dort abstrahierte
Gasetzen die G. zum Gegenstand seiner Betrach- Schfinheitsideal, das im Polykletischen Kanon und
tungen machte. Berucksichtigt wurde sie auch ahnlichen Mustern seine ziffernmaBige Fixierung
von Aristoteles , Theophrast und den Kynikern erfuhr, auch auf die Gfitter und mythischen Ge-
und Stoikern, welch letztere wir noch als die stalten. Die Bildnerei lieferte zahlreiche Athleten-
entschiedensten Gegner der Athletik kennen lernen statuen, insbesondere die Siegerbilder in Olympia,
werden. Delphi und den iibrigen Festplatzen, wobei nach

Eine Schrift, die sich speziell mit der G. be- 50 dreifachem Siege sogar Portratahnlichkeit zuge-
faBt, hat sich nur von Philostratos erhalten: lassen wurde. Manche erhaltene Athletenfigur
xsqi yv^vaarixt'/g, nicht eines Fachmannes, son- diirfte auf einen solchen Ursprung zuriickgehen.
dern eines Sophisten Werk, der fiir die in MiB- Eine besonders reiche Fundgrube aber bilden die
kredit geratene Athletik eine Lanze brach und zahllosen TongefaBe mit gymnastischen Darstel-
das Training auf wissenschaftliche Hohe zu heben lungen, namentlich aus dem 6.—4. Jhdt. , die
suchte, Obwohl, wie wir sahen, die Paidotribik uns besser als alles andere die Vorgange in der
in die G. einbeziehend, befaBte er sich doch nicht Palastra und bei den Wettkiimpfen illustrieren,

mitderpraktischenAusfuhrungderLeibestibungen, nicht zu vergessen mythische Darstellungen (s. u.)

sondern fast ausschlieBlich mit der hygienischen wie den Ringkarapf des Herakles mit Antaios,
Seite der Gymnastenkunst (Ausgabe von Jiith-60des Theseus mit Kerkyon, des Peleus und der
ner, Teubner 1909). Thetis oder der Faustkampf des Polydeukes und

Eine weitere Fundgrube fiir gymnastische Amykos. Eine besonders wiehtige Gruppe bilden
Notizen waren die fur die einzelnen Feste ver- hier die panathenaischen Amphoren (vgl. jetzt
faBten Siegerverzeichnisse, insbesondere die Olvni- Brauchitsch Die panath. Preisamph.. Teubner
pionikenhsten (Jiithncr a. O. 60ff.). Von Hip- 1910), die auf der einen Seite die Athena, auf
pias aus Ehs inauguriert, von Aristoteles, der der anderen aber die Darstellung gymnastischer
mit Eallisthenes auch die Pythioniken verzeich- tJbungen zeigen. Von den iibrigen Vasen erwahne
nete , ausgefuhrt und mit einer Einleitung und ich als fur die Kenntnis der G. besonders ergiebig
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und leliiTeicli: den noch unverGffentlichten sf.

Stamnos in Wttrzburg 325 B, sowie den von Vulci
Mus. Etr. n. XYII (XXII) la, die Miinchner rf.

Schale Arch. Ztg. XXIV Taf. 11 = Schreiber
BilderatL I Taf. XXI 3, die beiden Schalen des
Duris Wien. VorL VIII 1 und VI 9, die rf. Schale
in Paris Bibl. Nat. 523, abg. Hartwig Meister-

schal. Taf. XV, die rf. Schalen Gerhard Auserl.

Vas. TV 271. und im Brit. Mus. E 78 abg. Journ.
hell. Stud. XXVI pi. XIII. Fiir die Tomische
Zeit konmien Denkmaler wie das tuskulanische
Mosaik Mon. d. Inst. VI. VII Taf. 82 (= Schreiber
a. 0. Taf. XXnr 10) in Betracht oder das Athleten-
mosaik im Lateran (Secchi Mosaico Antonin.,
Tafel), wahrend fiir die etruskische G. auf Wand-
gemiilde Trie Mon. d. Inst. V 16. Mus. Etr, II 94.

MicaliMon. ant. 1833 tav. LXXzu verweisen ist.

Neben den Gegenstanden der Kunst und des
Kunsthandwerks dill-fen auch die Gcnrmen und
Miinzen nicht auBer aeht gelassen werden , auf
denen vielfach auch Statuen nachgebildet sind.

Ich verweise beispielshalber auf die Gemme Mi-
call Mon. CXVI 16 oder auf die Ringcrszene
der Miinzen von Aspendos oder Alexandria (Gar-
diner Journ. hell. Stud. XXV 271) oder den
Diskobol auf den Miinzen von Kos (a. 0. XXVII
30).

III. Geschichte.
Bei keinem Volke des Altertums wie auch

der Gegenwart hat die G. eine solche Bedeutung
gewonnen und eine so groBartige Ausgestaltung
erfahren wie bei den Griechen, und als vollendete
Trainierkunst ist sie gewifj ureigenstes Produkt
des griechischen Nationalcharakters, ebenso wie
man die Ausbildung des modernen Training der
englischen Rasse zuschreiben muB. Aber auch
die Anfange aller Leibesiibungen iiberhaupt in
Giiechenland zu suchen, ware nicht berechtigt.
Denn mit Recht erblickt Philostr. Gymn. 16 ihre
Entstehungsursache in der naturlich'en Fahigkeit
des Menschen zu ringen, zu boxen und zu laufen
und nieint daher, daB die G. dem Menschen an-
geboren sei. Ear Erwachen war also nicht an
einen Ort, an ein Volk gebunden, sondern konnte
unter giinstigen Umstanden iiberall vor sich gehen.
So ist denn die Sache in der Tat alter als die

erreichbare Geschichte der Griechen und auch bei
anderen Volkern naehweisbar, Agyptische Grab-
gemalde von Beni-Hassan (Eoselfini Mon. dell'

Egitto tav. XCIV—CIV. Krause Gymn. 237,
12 Taf. XXV-XXVin. Perrot-Chipiez Hist,
de l'art I 792f.| zeigen gymnische und orche-
stische Szenen aller Art, und" die kretischen Funde
aus minoischer Zeit haben merkwiirdige Dar-
stellungen von Faustkampfen zutage gefOrdert,
die bald von nackten, bloJi rait Perizoma beklei-
deten Jiinglingen, bald von gewappneteu Mannern
ausgefiihrt werden (vgl. das beriihmte Steatitrv-
ton von Hagia Triada, Ren die. Acad. Lincei XTV
(1905) 369ff., das Pyxisfragment Ann. brit. school
of Ath. VLT S. 95 Fig. 31 und das Tonsiegel ebd.
IX S. 50 Fig. 35). Nicht unerwahnt bleiben
mogen auch die durch zahlreiche Darstelhingen
aus mykenischer Zeit bezeugten Stierspiele, die
offenbar hervorragende Kdrperkraft und Gewandt-
neit voraussetzten (A. R e i ch e 1 Athen. Mitt.XXTV
85C); doch wird dadurch fur die Trager der
kretiseh-mykenisehen Kultur noch nicht die Eig-

nung und Vorliebe fur jene Art der G. erwiesen,
die spater bei den Griechen einen solchen Auf-
schwung genommen hat. Ihre Einfuhrung war
vieLmehr den nachsten Volkerschichten vorbehal-
ten, die von Nordcn her an das Gestade des
Agaischen Meeres vorriickten. Dem kriegerischen
Charakter dieser Stamme entsprach auch die Art
ihrer Wettkampfe: das Wagenrennen, der Wett-
lauf, der Ring- und Faustkampf, der Stein- und

10 Speerwurf und das BogenschieBen. Dort, wo sich
die neuen Einwanderer, die Achaer und Dorerr

festsetzten, so namentlich im Peloponnes, er-

standen die Hauptstatten fiir die Wettkampfe,
und Lakcdaimon ward spater der Hort der G.
und kOrperlichen Ausbildung.

HomerischeZeit. Die altesten historischen
Nachrichten bringt das Homerische Epos. Aber
schon hier flnden wir die gymnastischen Ubungen
auf einer solchen Stufe der Vollkommenheit, daft

20 vorher eine langeEntwicklungsdauer vorausgesetzt
werden mufi. Es finden sich nicht nur fast samt-
liche Arten von "Pbungen, die in historischer
Zeit gepflegt wurden, sondern auch ihre Durch-
fuhrung ist, soviel wir sehen konnen, in vielen
Einzelheiten bereits vollkommen auf der HOhe
spaterer Vollendung, ja es gibt sogar sozusagen
Spezialisten in einzelnen Kiimpfen, die ihre Uber-
legenheit nicht bloB ihrer nattirlichen Anlage,
sondern gewiB auch fleiBiger Ubung zu verdanken

301iatten. Auch diente die G. schon damals ago-
nistischen Zwecken einerseits, dem Vergnugen
und der Erholung andererseits , doch huldigen
nur die Vornehmen dem Sport, oder wenigstens
wird im hofischen Epos nur auf sie Riicksicht
genommen. Ein Menschenalter zuruck verlegt
iibrigens der Dichter selbst die Sitte Verstorhene
durch gymnastische Wettspiele zu ehren, wenn
er den greisen Nestor II. XXIII 629ff. erzahlen
lafit, wie er als jungcr Mann bei den Leichen-

40 spielen fiir Amarynkeus alle anderen im Faust-
kampfe, Ringen, Laufen und Speerwurf iiberragte,

im Wagenrennen den kiirzeren zog. An Cbuugen
reichcr sind die im XXIII. Gesang geschilderten
Leichenspiele des Patroklos. Xach dem Wagen-
rennen, das nicht hieher gchflrt, steht auch hier
der Faustkampf an der Spitze (664—699), in

welchem der kundige Epeios gegen Euryalos
Sieger bleibt. Bemerkenswert ist, daB bereits
Faustriemen in Verwendungkommen. Es folgt der

50 Ringkampf zwischen Aias und Odysseus, der un-
entschieden bleibt (700—739). In beiden Fallen
sind die Kampfer nur mit dem Zoma bekleidet.
In dem folgenden Wettlaufe (740— 797) kommt
der Oilide Aias zu Fall und wird zweiter, wah-
rend Odysseus den Preis davontragt. Antilochos
mit dem dritten vorlieb nelnnen muB. In dem
AVaffenkampfe zwischen dem Telamonier Aias
und Diomedes kommt ersterer in Gefahr, so daB
die Achaer dem Kampfe ein Ende machen. Eine

60 solche Hoplomacbie ist allerdings nicht mehr zu
der spater sogenannten G. im eigentlichen Sinne
zu rechnen. Wohl aber wiederum der im An-
schluB beschriebene Fernwurf mit dem gewaltigen
Solos aus Gufieisen, den Achill als Preis setzte.

Polj-poites wirft den Krampen mit Leichtigkeit
viel weiter als der Telamonier Aias und als
Epeios. Es folgt ein TaubenschieBen mit dem
Bogen. Den letzten Preis aber erhalt Agamem-
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non ohne Kampf. Die gleichen Ubungen wie in
der Ilias sind auch in der Odyssee noch im
Schwange: VIII 109ff. laufen die Phaaken urn
die Wette und iiben den Ringkampf, Sprung,
Scheibenwurf und Faustkampf. Von Euryalos
verh6hnt, ergreift auch Odysseus (186), ohne sein

Gewand abzulegen, einen gewaltigen Diskos,

groBer als der der Phaaken, und schleudert ibn
weit hinaus iiber die Marken aller iibrigen. Auch

auch in der Entwicklung der G. einen Wende-
piinkt bedeuteten, unter dem EinfluB deT histo-
rischen Ereignisse die wichtige Anderung vor
sich gegangen, daB die Pflege der Leibesubungen-
und der Wetteifei in der Geschicklichkeit und
Kraft von den vornehmen Standen allmahlich
auf das Volk und die Burger uberging, ja daft
ihr eine wichtige Aufgabe im Staate, namentlich
in Bezug auf Jugenderziehung zufiel. Der An-

ruhmt er seine Tuchtigkeit im Faust- und Ring- 10 stoB hiezu ist ohne Zweifel von den eingewan-
kampf (IV S42ff.) und Wettlauf, sowie im Bogen- derten Dorern ausgegangen, die ja auch in histo-
schuB und Speerwurf, und ist liereit, sie zu be- rischer Zeit in Bezug auf G. lange die Fiihrun^
weisen. Alkinoos lehnt ab mit dem Bemerken,
das Boxen und Ringen sei nicht der Phaaken
starkste Seite, wohl aber iiberragen sie die iibrigen

in der Schiffahrt, im Lauf und Tanz und in der
Musik, was dann in entsprechenden Auffuhrungen,
insbesondere einem orchestischen Ballspiele des
Halios und Laodamos be;riesen wird. Bezeichnend

behielten, nach der TJberlieferung speziell von den
Kretern und Lakedaimoniern: Thuk. I 6, 5 (,1a-
xEdaifd-oviot) EyvfivaydriGav rs jiqwxoi y.al i; ra
tfavcQOV azzodvvzEs Una ftsia tov yvfivd&a&at;
rihiyavjo. Plat. Rep. V 452 C rJQ%ovTo raw yv/4-

vaatcov zzqwtoi fikv KqfJTzq, ziizixa. Aaxsdaifiovwi.
Bestatigt werden diese Nachrichten znnachst durch

fiir den sportmaBigen Betrieb der Leibesiibungen 20 die lakedaimonische Tradition, welche der nebel-
ist, daB die Achaer wahrend des GroHes des haften Gestalt des Gesetzgebers Lvkurgos (s. u.)
Achilleus sich am TMsknswnrf. SnPAr- ™d V.^^. and <iic Fiirsorge fiir die leibliche Ausbildung

der spartanischen Jugend und zwar miinnlichen
und weiblichen Geschlechtes zuschrieb , und fur
Kreta durch gewisse Einrkhtungen in der Biirger-

schaft. Einen der altesten Beweise fur die Wich-
tigkeit der G. im Staate bietet das Gesetz von
Gortyn, das zwar jetzt in das 5. Jhdt. versetzt

_ wird. aber doch wohl einen weit iilteren Zustand
gespielt hat, freilich ganz anders als in der hi- 30 kodifiziert (vgl. Dareste etc. Rec. des inscr.
storischen Zeit. Obwohl sich an der jungen Stelle juiid. gr. 4061'., 437f.). Dort wer

Achilleus sich am Diskoswurf, Speer- und Bogen-
schieBen erfreuen (II 774), und daB die Freier
der Penelope sich die Zeit vor dem Mahle mit
Scheibenst hwung und Speerwurf vertreiben, gegen-
seitig ihre Krafte messend. Aus alldem geht
hervor, daB die G. zur Zeit Homers, wenn auch
noch nicht systematise!] betrieben, doch bereits
eine wichtige Rolle im Leben des freien Mannes

des Schiffskatalogs auch eine Andeutung der Ver-
breitung des Sportes im Volke {Xaoi) erkennen
laBt, ist er doch im ganzen ein Privileg der Vor-
nehmen. Dient er ja doch zum Zeitvertreib und
Spiele, dem nur die Fiirsten huldigen konnen,
oder als Mafi jener kOrperlichen Tuchtigkeit,
iiber die wiederum nur die Besten des Volkes
verftigen. Ein allgemeiner Wettbewerb ist ebenso
ausgeschlossen wie ein ausgebildetes Spezial- 40 Sklaven warenhievon auldrikklldrausgeschlossen

verden zwei Alters-
klassen, Jiinglinge und Manner, nach dem Ver-
haltnis zum Gymnasion, bei den Kretern dgo/uo?
(Suid. s. dgofiotQ), als ax68(>o[.LOi und doo/uei?

bezeichnet (Hermann-Thumser Staatsalt."H2).
Diejenigen, welche 10 Jahre in der Mannerabtei-
lung absolvierten , hiefien dexddoofwi (Hesych.
s. v.). Dies ist ein Beweis, daB" alles auf'die-

gymnastische Ausbildung aufgebaut war. Die

Training. Doch ist das agonistische Prinzip, der
Drang, seine Krafte mit einem Gegner zu inessen
und durch dessen Besiegung Ruhm zu ernten,
sowie die Freude an Wettkampfen jeder Art
schon bei Homer ebenso lebendig, wie dies spater
ein Hauptcharakteristikon des Griechenvolkes
l>ildet, und schon damals hat dies auf die G. be-
fruchtend eingewirkt.

Dorer. Nationalfeste. Der Schleier, der zeichnend ist, daB die erste Erneuerung der Spiele
sich auf die unmittelbar folgende geschichtliche 50 von dem dorischen Nationalhelden Herakles : "

Arist. Pol. II 5, 1264 a 21). Von hesonderer
Bedeutung ist die Tatsache, daB das alteste Na-
tionalfest der Hellenen, bei dem gymnastische-
Wettkampfe veranstaltet Avurden , das Hochfest
des Zeus, im Peloponnes, wenn auch nicht auf
streng dorischem Boden, begrundet wurde. Hie-
bei moge die mythische Vorgeschichte Olympias
auBer acht bleiben , obwohl es wiederum be-

Entwicklung senkt, verdeckt uns zunachst auch
die Fortsebritte, welche die G. damals gemacht
hat. AnlaB zu gymnischen Spielen werden auch
weiterhin die Leiehenfeierlichkeiten fiir vornehme
Tote gegeben haben, zumal sich diese Sitte auch
in historischer Zeit erhalten hat und mehrfach
nachweisen laBt (s. o. Bd. I S. 841). und daher
die Vermutung nahe liegt, daB auch die grofien
Nationalspiele der Hellenen in letzfcer Linie auf

Werk gesetzt sein soil, und die endgiiltige Be-
stimmung der Satzungen kein Geringerer als

Aristoteles neben dem Konig von Elis Ipliitos

auch dem Lvkurgos zu.schreibt (Plut. Lvk. lj. Do-
rischer Einfachheit entspricht es wohl auch am
besten. daB von kostbaren Preisen wie in home-
rischer Zeit nunmehr keine Rede mehr ist. und
daB ein unscheinbarer Olkranz als aufieres Zeichen
des unermefilichen Ruhines dem gliickliehen Sieger

einen Totenkult zuruckgehen (Rohde Psyche 2 60 geniigt, wahrend z. B. die Athener an den Pan-
151). Mit dem G6tterkult wurden die Wettkampfe
frahzeitig verbunden. Die alteste Nachricht im
Homerischen Hymnus auf Apollon 149, wonach
dieser Gott aut" Delos durch Faustkampfe und
Tanz geehrt wurde. Wahrend aber in homerischer
Zeit der Sport im wesentlichen Sache der Vor-
nehmen war, ist in der Zwischenzeit bis zur
Grttndung der Nationalfestspiele, die naturgemaB

athenaen die Sieger mit kostbarem Ole beteilten.

Der Kreis der Tcilnehmer an dem Wettkampfe
ist in der ersten Zeit ein lokal beschriinkter, und
wenn nach dem Ausweise der Olympionikenlisten
bis zur 20. Olympiade ausschlieBlich Peloponne-

.

sier verzeichnet werden, so mag das verschiedene
Griinde haben, wird aber sicherlich auch mit der
Entwicklung der G. zusammenMngen. Freilich



wmB festgehalten werden, daB nach neueren
Forschungen der alteste Teil der Olyinpiadenliste

nicht als voUig zuverlassige Quelle anzusehen ist,

da ihr Verfasser Hippias vieles nur kombiniert
haben wird (vgl. Juthner Phil. Gymn. 67 f.).

Dies bezieht sich aber wohl mehr auf die chro-

nologischen Ansatze als auf die mitgeteilten Tat-

sachen selbst, die auf alter elischer Tradition
beruhen konnen.

\xyiuua»u& 6V*v

boten der Eleer zurGckgefuhrt, das Stadion auf
eine Art Fackellauf vor dem Anzftnden des Opfers,
der Diaulos entstand dadurch, daB Laufer den
Festgesandtschaften entgegenliefen , um sie zu
begrttBen, und wieder zuriickkehrten , um deren
Ankunft zu melden; der Waffenlauf, der den
Agon beschliefit, bedeutet nach der Ansicht des
Philostratos, der andere Meinungen bekampft,
den ftbergang vom Gottesfrieden zum Kriegszu-

In den ersten 50 Olympiaden spielt sich nach 10 stand , der Faustkampf sei eine Erfindung der
mis Pvllfvl+.nTlPTl T/ls+JiTl faof jliQ rrocpa-m+n Avici T alTvi/lairrtftviTai. Ain an rl ati n..l,rl nl„,i™ TT'^.^.e•den uns erhaltenen Listen fast die gesamte Aus-

gestaltung der gymnastischen Wettkampfe ab,

und sollte nicht alles der Wahrheit entsprechen,
so ist diese Cberlieferung wenigstens ein Zeugnis
<kfiir, wie man sich die erste Entwicklung der

G. und Agonistik im Altertum vorgestellt hat,

Man konnte dieselbe nicht nur den vollstandigen
Olympiadenlisten entnehmen, sondern audi aus
Ausziigen ersehen, die, wie es scheint, in die

Lakedaimonier, die so den unbehelmten Kopf
schiitzen muBten , Ringkampf und Pankration
aber sind dem Kriege zu Nutzen erfunden. Diese
Nachrichten, denen kaum ein historischer Wert
beizumessen ist, sind nicht darnach angetan,

unsere Kenntnis von der damaligen Entwicklung
der G. ernstlich zu erweitcm.

Greifbare Resultate lassen sich in Bezug auf
die allmahliche Verbreitung des gymnastischen

historischen Einleitungen dieser Listen aufge- 20 Sportes aus den Angaben uber die Heimat der
nommen waren (vgl. Juthner a. 0. 11 Iff.),

lialten sind uns mehrere Beispiele: IG II 978
= Dittenberger Syll. 2 n 669. Paus. V 8, 5

—9, 2. Phil. Gymn. 12 und 13. Sehr gekurzt
auch Plut. quaest. cony. V 2. Diese Auszuge
fiihren die Daten an, wann die einzelnen Kampf-
arten in Olympia eingefuhrt sein sollen. Die
Reihenfolge der gymnastischen war: 01. I = 776
v. Chr. der Stadionlauf, 01. 14 = 724 der Doppel-

Sieger in der alteren Zeit gewinnen, wobei aber
nicht blofi die Olympiadenliste des lulius Afri-

canus heranzuziehen ist, die fast nur die Sieger

im Stadionlauf enthalt, sondern auch sonstige

Nachrichten, wie sie von H. Ftfrster Olympische
Sieger, Progr. 1891—92 zu einem reichhaltigen

Verzeichnis verarbeitet sind. In den ersten Olym-
piaden werden, wie gesagt, nur Pebponnesier
bekranzt, und zwar Athleten aus Elis, Messene,

lauf, 01. 15 = 720 der Dauerlauf, 01. 18 = 708 30 Korinth , Dyme, Kleonai; als der erstc Dolicho-
<las Pentathlon und der Ringkampf, 01. 23 = 688
Faustkampf, 01. 33 = 648 Pankration, 01. 37
= 632 Wettlauf und Ringkampf der Knaben,
01. 38 = 628 Fiinfkampf der Knaben, 01. 41
= 616 (oder 01. 60 = 540) der Knabenfaust-
kampf, 01. 65 = 520 Waffenlauf, 01. 145 = 200
Knabenpankration. An diese allmahliche Ent-
wicklung der olympischen Wettkampfe kniipft
Philostr. Gymn. 13 die Bemerkung; jama ovx

drom figuriert ein Spartaner, im weiteren Ver-

lauf kommt Megara, Epidauros, Sikyon, Hype-
resia, Athen und Theben hinzu, und bevor das

erste Jahrhundert des Bestandes der Spiele zur
Neige ging, siegte ein Burger von Smyrna Ono-
mastos im Faustkampf, und er bekundete in seiner

Kunst eine solche Sachkenntnis , daB die Eleer
nach dem Berichte in den Listen von ihm die

Boxregeln ausarbeiten HeBen, was mehr als sein
av ,«o: Soxei xad1" ev ovzaal imQf-Xftelv dg ay&vag 40 Sieg beweist , dafi der Faustkampf damals in
ovd" av oxovSao&rjvat note 'Hlelotg xai "ElXtjat

T— ;— »--—•-«- — i- -i ^: .i. ... t^-j....: _i_i

riaow, €i fit-j yvfxvaatiitr} ixedibov xai rjaxsi avtd •

xai yag avzai i&v d&lt}T(3v at vixat xal zolq

yvjuraOTat; — ov fietov ^ roi$ a&?.ijratg — tzqos-

xuvtat. Philostratos mOchte also die Entwick-
lung der gj-mnastischen Agonistik vom einfachen
Lauf bis zu der schlieBlichen Mannigfaltigkeit
der Wettkampfe als Verdienst der berufsmaBigen
<}. hinstellen, welche die einzelnen Ubungen der

Ionien bereits zu hoher sportlicher Entwicklung
gelangt war. Auch die Kolonien in GroBgriechen-
land werden allmahlich in den Bereich herein-

gezogen.

Sparta. Aber das klassische Land der G.
ist bis tief in das 6. Jhdt. Lakonien, dessen Vor-

rang auf dem olympischen Sportplatz wahrend
dieser Zeit unbestritten war. Fiel ihm ja gleich

bei der ersten Einfiihrung der meisten tbungen
Reihe nach erfunden und ausgestaltet habe. Das 50 der Sieg zu: abgesehen von dem ersten Dolichos-
ist aber insofern unhistorisch , als ja , wie wir sieger Akanthos waren Lakonier auch der erste
wissen, die meisten Kampfarten lange vor der
ersten Olympiade schon Homer bekannt und im
wesentlichen ausgebildet waren. Die Uberlieferung
von der allmahhchen Einfiihrung in Olympia muB
also wohl andere Griinde haben, und Gardiner
-Greek athlet. sports 52 denkt daran, daB der Cr-
leber der Olympionikenlisten Hippias die von
ihm aufgetriebenen Daten der ersten Erwahnung

Sieger im Pentathlon Lampis, im Ringkampf
Eurybatos fnach anderen aus Lusoi), im Knaben-
ringkampf der fiinffache Sieger Hipposthenes, im
Knabenfunfkampf Eutelidas. Die gauze Erzie-

hung der spartanischen Jugend ging darauf aus,

tuchtige und abgehartete Krieger zu erzielen.

weshalb dort auch die G., und zwar in ihrem
ganzen Umfang, als Voriibung zum Kriege eine

<ier alteren Kampfarten als Daten der Einfiihrung 60 hervorragende Rolle spielte. (Vgl. Schoeniann-
^intrug. Durch nichts hegrundet ist auch die Lipsius Griech. Altert. 264. Freeman Schools
Annahme Philostrats, daB die berufsmaBLge G.
so hoch hinaufgereieht habe. Und was er uns in
den Kap. 3—11 uber den Urspmng der einzelnen
Kampfarten berichtet, beruht wohl ebenfalls auf
blotter Kombination, was schon aus der Art der
Daretellung, namentlich z. B. im Kap. 7, hervor-
geht Darnach wird der Dauerlauf auf die Kriegs-

of Hellas 1907, 26ff. Exarchopulos Erz. xl

Unterr. in Sparta u. Athen im 5. und 4. Jhdt.
v. Chr. 1909, 32ff.). Im einzelnen sind wir be-

treffs der Organisierung der gymnastischen Aus-
bildong nicht genau unterrichtet, im allgemeinen
aber wissen wir, daB niemala athletische Technik,
sondern ausschlieBUch KCrperkraft, Ausdauer und

Gewandtheit bezweckt wurde (Anthol. gr. II 625).

Daher warden die Fechtmeister oder Hoplomachen
von Sparta ferngehalten (Plat. Lach. 182 E) und
kerne Paidotriben angestellt : Plut. apophth. Lac.

27 TOtg italalovtii 7iaidotQi§ag ovx i^piararov, tva

. iir) xexvtfs aXX
1

aQszfjg r\ tptloxifita yevrjrat. Das

Geschaft des Turnlehrers wie auch des Taktikers

(Phil. Gymn. 19) versah der Gymnast (s. d.).

DaB die Lakonier den Faustkampf und das Pan-

kration ganzlich verschmaht hatten, wie in den 10

Handbtichern zu lesen ist (vgl. Juthner Phil.

Gymn. zu 138, 35), beruht auf irriger Interpre-

tation. Der Faustkampf, dessen kunstmaflige

Ausbildung dem lakonischen Stammheros Poly-

deukes zugeschrieben wird, gilt ja als lakonische

Erfindung (Philostr. Gymn. 9), und als Yorubung

zum Kriege muBten gerade diese beiden Kampf-

arten besonders gnte Dienste geleistet haben.

Verboten war den Spartanern nur in den offent-

lichen Spielen darin aufzutreten, da beim Faust- 20

kampf sowohl wie beim Pankration die Entschei-

dung, wenn nicht Kampfunfahigkeit eintrat, da-

durch herbeigefuhrt wurde, daB sich der Unter-

liegende ausdrticklich fur besiegt erklarte. Einer

solchen MOglichkeit aber durfte sich kein Spar-

taner aussetzen. So sind die betreffenden Stellen

zu verstehen: Plut. Lyk. 19; apophth. Lykurg.

4. PML Gymn. 9. Sen. de benef. V 3, 1. Die

Pflege der beiden Ubungen der Abhartmig halber

beweisen Stellen wie Philostr. Gymn. 58 fine; 30

Imag. II 6. Xen. resp. Lac. IV 6, und die Nach-
affung der spartanischen Boxlust durch die La-

konomanen in Athen, Plat. Prot. 342 B. Erganzt

wurde die gymnastische Ausbildung der sparta-

nischen Jugend durch gewisse Turnspiele wie den

Platanistas (s. d.) und gewisse Mittel der Ab-

hartung, wie die dtapaouycootg (s. o. Bd. Ill

5. 325), worauf hier nicht naher eingegangen

wird.

Spezifisch spartanisch ist es, dafi auch die 40
iladchen eine ahnliche gymnastische Erziehnng
erhielten wie die Knaben, damit sie, wie Philostr.

Gymn. 27 sagt, einmal die hausliche Arbeit besser

verrichten und gesunde Nachkommen zur Welt
bringen konnen. Sie wurden zum Laufen, Ringen,

Schwimmen, Diskos- und Speerwurf angehalten

und unter freiem Himmel abgehartet (Xen. resp.

Lac. I 4. Plat. Rep. V 452 A ; Leg. VIII 833 C,

D. Plut. Lyk. 14. Aristoph. Lys. 82. Cic. Tusc.

disp. II 15). Bekleidet waren sie hierbei mit50
einem kurzen Gewande. Da ihre Wettkampfe
und Spiele offentlich waren, wurde auch ein ge-

sundes Verhilltnis beider Geschlechter zueinander

erzielt (Schoemann-Lipsius 268f. Hermann-
Thumser 180). tbrigens gab es an den He-
raen zu Olympia einen Wettlauf fur Madchen
iiber 500' (Paus. V 16, 2ff.) und in spaterer Zeit

im Gynmasion zu Chios einen Ringkampf zwi-

schen Junglingen und Jungfrauen (Athen. XIII
566 E). tber Frauen-G. in Kyrene vgl. Boeckh60
zu Pind. Pyth. IX 102 p. 328 und im allge-

meinen Meyer De virginum exercitat. gymn. ap.

veteres, Progr. Clausthal 1872.

Der Vorrang Spartas auf dem Gebiete der G.

war zeitlich begrenzt. Es tritt spater zuriick und
ateht zur Zeit des Aristoteles in der G. sowohl
wie im Kriege den abrigen Staaten nach (Polit.

Ym 4, 1338 b 24ff.). Aristoteles erklart die

seinerzeitige Superioritat damit, daB Sparta da-

mals der einzige Staat war, der seiner Jugend
eine gediegene militarisch-gymnastischeErziehung-

angedeihen liefl und dadurch die librigen Staateib

iibertraf, als diese aber seinem Beispiele folgtenr

dieses tlbergewicht einbiifite. Dies entspricht m
der Tat der historischen Entwicklung ; denn Sparta

wurde der Lehrmeister des ubrigen Griechenland

auf dem Gebiete des Krieges und Sportes, ward
aber spater in der physischen Ausbildung von
den ubrigen Staaten zum mindesten erreicht, auf

gcistigem Gebiete aber insbesondere von Athens

weit uberflugelt

Die Zugkraft der groBen Nationalspiele und
damit Hand in Hand die Verbreitung des athleti-

schen Sportes laBt sich in der Folgezeit daran

erkennen, dafi nunmehr auch die westlichen Ko-

lonien hervortreten : 01. 33 siegt der Syrakusaner

Lygdamis in dem neu eingefuhrten Pankration^

01. 41 Philytas aus Sybaris im Knabenfaustkampf.

In dem spat eingefuhrten Knabenpankration, 01.

145, wurde zuerst ein Agypter aus Naukratis:

ausgerufen. Die immer weitere Verbreitung des

agonistischen Interesses zeigt sich auch darin,

daB sich in Olympia zu den Schatzhansern des

Mutterlandes auch solche dor Kolonien gesellen^

noch im 7. Jhdt. von Gela, im 6. von Metapont,.

Selinus, Sybaris, Byzanz, Kyrene. Bei diesem

kolossaleii Aufschwung der Agonistik konnte ein

einziges Nationalfest auf die Dauer nicht geniigen r

und es folgte im 6. Jhdt. die offizielle Einfuh-

rung der ubrigen grofien Festspiele, der Pythien r

Isthmien (582) und der Nemeen (573), die in ihren

Anfangen jedoch betrachtlich alter sind. TTber

die Nationalspiele vgl. zuletzt Gardiner a. 0.

194—248, uber das agonale Prinzip bei den Grie-

chen auch Burckhardt Griech. Kulturgesch.

IV 89ff.

A th en im 6 . J h d t. Zur Verbreitung der G. in-

jener Zeit trug aber nicht bloB der Aufschwung der

Agonistik bei, sondern noch ein anderer, viel wich-

tigerer Umstand, der oben schon angedeutet ist

und der diese Kunst erst so recht zum National-

eigentum der Hellenen und zu einem integrierenden*

Bestandteil und einem unterscheidenden Merkmal
ihres Nationalcharakters gegentiber andem Volkern

gemacht hat. Es ist dies die Tatsache, daB unter

dem Einflusse der Dorer und insbesondere der

Lakedaimonier auch die anderen Griechenstamme'

der G. in der Erziehung ihrer Jugend einen her-

vorragenden Platz einzuraumen begannen. Wir
konnen diesen Vorgang besonders in Athert

genaueT verfolgen. Hier hat die Vorliebe fur die

Leibesiibungen ziemlich bald Eingang gefunden.

Nach den Olympiadenlisten und nach dem Aus-

zuge IG Lt 978 (s. o.) war der erste athenische-

Sieger in Olympia der Stadionlaufer Pantakles

01. 21 [Q96)
;

der auch in der darauffolgenden

Olrmpiade siegte, bald darauf folgte Eurvbos und
Stomas. Im Diaulos siegte 01. 35 (640) der Ty-

rann Kylon und unmittelbar darauf Phrynon im

Pankration. Also schon im 7. Jhdt. weist Athen;

Meisterleistungen in der G. auf, und wenn solche-

aus dem 6. Jhdt. nicht berichtet werden, so hangt

dies wohl mit der Luckenhaftigkeit unserer tTber-

lieferung znsammen; denn gerade in jener Zeit

erfahrt die G. in Athen einen groBartigen Auf-

schwung. Dies erklart sich vor allem dadurcbv



daB der groBe Gesetzgeber Solon (Archon 594/3)
der Jugenderziehung nach dorischem Muster be-
Tiufs Vorbereitung fur den Krieg eine gymnasti-
jsche Grundlage gab und die Teilnahme an den
Leibesnbungen gesetzlich regelte. Die Jugend
wird in Musik im weiteren Sinne und in G. unter-
ricbtet, und zwar in den Schulen Ton Elemen-
taTlebrern, in den Palastren von Paidotriben, und
die Turnschulen mufiten von Sonnenaufgang bis

Hellene hatte Zutritt zur Konkurrenz bei den
groBen Nationalspielen , wo nur die persOnliche
Tuchtigkeit zu JEhre und Ruhm . verhalf. Ein
entschieden demokratischer Zug komiht auch in
der sportlichen Betatigung zur Geltung, und der
Adel mufite semen einst unbestrittenen Vorrang
an korperlicher Tuchtigkeit in freiem Wettbe-
werb zu behaupten suchen. Die Vomehmen ver-
schmahten dies nicbt, und noch gegen Ende des

-..lliebgew^ ilulJi^M
Sport setzte der Jttngling und der erwachsene
Mann auch weitcr fort. Aber ebenso wie bei den
Dorern 1st das Training das ausschlieBliche Vor-
recht der Freien, dem Sklaven war es ausdriick-
licb verboten, gymnastische tibungen vorzunehrnen
{Aischin. a. 0. 138. Plut. Solon 1). Dagegen
ist es ein Verdienst der sozialen Reform Solons,

(Herod. V 22).

Naturtraining und Anfiinge der Ath-
letik. Die groBartige Entfaltung der gymni-
schen Agonistik zeitigt nunmehr einen Umschwung,
der fur die weitere Entwicklung der G. von grund-
legender Bedeutung war. Es yollzog sich all-

inahlich der tbergang von der NatuT zur Kunst.daB die ^mnastische Emehung definitiv auf- 20 Die groBen Ehrungen und Vorteile, die mit einem
Titfrt ein Vorrecht des Adels zu sein. Auch der
gemeine Burger hat fortan die Moglichkeit, ja
die Pflicht, sich jene Kraft und Geschmeidigkeit
des Kflrpers anzueignen, die ihm Selbstgefiihl
und freies, selbstbewuBtes Auftreten in der Volks-
versaimnlung und vor Gericht verschafft, Auch
2u dein sportlichen Betriebe spomte Solon an,
indem or fur einen Sieg in Olvmpia als Ent-

Sieg namentlich zu Olympia verbunden waren
(s. o. Bd. I S. 847ff.), muBten dahin fiihren, daB
man auf Mittel und AYege sann, um die sportliche
Leistungsfahigkeit zu erhohen. Denn die natiir-
lichen Anlagen und die im gewohnlichen Leben
gebotene Gelegenheit, die Korperkraft und Ge-
schicklichkeit zu Uben, konnten bei der kolossalcn
Konkurrenz auf die Daucr nicht mehr genugen,S1^^^*8^^ ^^^^^ 61^ *> mufite vielmehr aImiah]iS~"ein"e"7o^]S

fS;Sieg an den Isthmien 100 Drachmen bestimmte 80 st.-*- x
"
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{Plut. Sol. 23. Diog. Laert. I 55). Er wird auch
an dor glanzvollen Ausgestaltung der Panathe-
naen (s. d.) , die von Euseb. Chron. II 94 Schoene
in das J. 5(56 v. Chr. verlegt wird, beteiligt
gewesen sein, wodurch fiir Attika selbst ein sport-
liches Zentrum geschaffen wurde. Auf welcher
Hohe der Entwicklung die G. in Athen schon
im 6. Jhdt. stand, dafur bietet die altcsto pan-
athenaisehe Amphora und die zahlreichen sf. Va-

lystematische Vorbereitungzum Wettkampfe Platz
greifen. Besorgt wird diese durch kundige Trainer,
und es bildet sich ein Stand von Berui'sathleten,
die in der Beteiligung an Wettkampfen ihre Le-
bensaufgabe erblicken. Den genauen Zeitpunkt
fiir diesen tibergang anzugeben, wird wohl nie
gelingen, da er sich ja auch nicht auf einmal
vollzog, sondern offenbar einen langeren Zeitraum
in Anspruch nahm. Daher wissen auch die Alten
den Beginn der kunstmaBigen Athletik nicht an-

<ies iNikosthenes (Benndorf Wien. Vorlegebl
1889 Taf. VII), des Aniasis (Adamek Unsignierte
Vasen des Amasis Taf. II) u. a.

Die machtige Entwicklung der G., die wir
;an Sparta und Athen speziell ins Auge gefaBt
liaben, wird mehr oder weniger intensiv auch
in den ttbrigen Staaten der Hcllenen vorauszu-

er meint damit die Gymnastenkunst — die Yer-
mehrung der Ubungen bei den olympischen Spielen
zur Folge hatte. Damit projiziert er die Exi-
stenz der kunstmaBigen G. und Athletik bis ins
7. Jhdt., was ja, buchstablich genommen, aus-
geschlossen und nur seiner Sucht zuzuschreibeii
ist, die von ihm verhcrrlichte Kunst mtiglichst

etzen sem Der praktische Hauptzweck war die 50 alt zu machen. Sein Schlofi ist gerade umzu-
korperliche Ausbildung und Abhartun^ ffir den
Krieg, dazu die Erzielung von Gesundheit und
Geschmeidigkeit de.s KOrpers. Das Mittel hierzu
waren allerhand Leibesubungen sportlicher und
kriegerischer Art, daiin aber auch Spiel, insbe-
.sondere Ballspiel und Tanz. Musikbegleitung
war nicht blofi bei letzterem, sondern auch beim
Turnen ublich. Die Feste der einzelncn Gemein-
den boten Gelegenheit. die korperliche Tuchti^-

kehren: nicht die G. hat den Aufschwung der
Festspiele verarsacht, sondern durch diesen wurde
die kunstmaBige G. ins Leben gerufen, um durch
systeinatisches Training fiir den W'ettkampf ent-
sprechend vorzubereiten. Cbrigens steht Philo-
stratos mit sich selbst im Widerspruch, da er
Kap. 43 fiir das ursprimgliehe, natfirliche, von
der Kunst noch unberiihrte Training viel jungere
Beispiele anfuhrt, namlich den Polymestor aus\-nH- ^ -u

o---— -• —- "-r^""= tuulL1s- neispieiu amnmr, namiicn den roivmestor arts

reifen Manner zu prufen und zu messer nnd rli«P o^T^if* ,i™ t,-«„«.i-.., ,™ x- , mTa » ,
reifen Manner zu prufen und zu inessen, und diese
kleinen lokalen Agone konnten als Vorspiel fiir
die groBen panhellenischen Feste angesehen wer-
den ^Nir konnen annehmen, daB sich in Ol^Tiipia
die besten Kampen aus den verschiedenen Staaten
Unechenlands zum Wettkampfe zusammenfanden
Jeder taugliche freie Mann nahm zu Hause an
<ler gymnastischen Ausbildung teil, und jeder freie

einholte, den Tisandros von Naxos (um 540), der
seinen Korper durch Schwimmen stahlte, den
Ale.sias, wohl identisch mit Amesinas (Afric. zu
01. 80 = 460), der sich mit einem Stier zum
Bingkampfe trainierte, und Pulydamas von Sko-
tussa (408 v. Chr.), der mit einem Lowen rang.
Ist sein Ansatz in Kap. 13 viel zu fruh, so fallen
namentlich die beiden letzten Beispiele in eine

\-t yuiutioiiiJi m yxinia.i>uiJi.

Zeit, wo die Trainierkunst gewiB schon in roller

Bltite stand. Natiirlich konnten aber auch Ago-
nisten ohne fachmafiiges Training gelegentlich

einen Sieg davontragen. Zu spat setzt den Ur-

sprung der kunstmaBigen G. auch Gal. Thrasyb.

33 an. Aus dem Umstande, daB der Name yv/n-

vaazrjs (s. d.) erst bei Platon auftritt, schlieBt

-er, daB die Athletik kurz vorher aufgekommen sei.

Doch sprechen verschiedene Umstande fiir ein

hoheres Alter. Die ersten olympischen Siege sind 10

freilich noch nicht durch Kunst, sondern auf Grund
natiirlicher Anlage und Ubung erkampft worden.

Aber schon die Erzalilung von Onomastos aus

Smyrna, der 01. 23 (688) den Eleern die Eegeln

des Faustkampfes diktierte, muB als Hinweis aut

den Beginn einer kunstmaBigen Ubung aufge-

fafit werden. und da solche Regeln doch von den

Bewerbern gelernt werden mufiten, wird wohl
friiher, als man gcwohnlich annimmt, eineArt primi-

tiver Trainierkunst aufgekommen sein, die sich 20

einerseits in den Athletenfamilien vererbte (man
vgl. im 5. Jhdt. die Diagoriden auf Ehodos),

anderseits auch durch Unterricht verbreitet wer-

den konnte. Ohne ein friihzeitiges Ansetzen eines

gewissen Training hatte in der sf. Vasenmalerei

des 6. Jhdts. nicht jener Athletentypus geschaffen

werden konnen, der schon so deutlich auf eine

die Athleten uniformierende Lebensfiihrung hin-

weist. Ich meine gerade altere Beispiele, wie

die beiden oben genannten Stamnoi, ferner den 30
in Paris Bibl. nat. 252 (de Kidder Catal. I

p. lt!0. Gardiner a. 0. 418) oder die Gefafie

des Nikosthenes, wie die Amphora im Brit. Mus.
B 295 abg. Gardiner a. 0. 420 oder Wien. Vor-

legebl. 1890-1891 Taf. IV sowie des Amasis:
Adamek Unsign. Vasen Taf. II. Hier werden
zwar mit noch unzulanglichen Mitteln, aber mit
einem gesunden Naturalisinus, der freilich bald

der nivellierenden Herrschaft des Athletenideals

zum Opfer fiel, beleibte Kampferhgureu mit 40
gewaltigcr Muskulatur gezeichnet, die in ihrer

typischen Erscheinung als Beweis fiir die Exi-

stenz eines Athletenstandes in der damaligen Zeit

angesprochen werden miissen. Die Darstellungen

auf den Stamnoi sind ubrigens auch dadurch
interessant, daB die Athleten siimtlich noch mit

dem Leibschurz versehen sind, der seit Homer
bei gymnastischen Tjbungen, anfangs auch bei

den olympischen Spielen ublich war. Seine Ab-
schatfung daselbst wird einem Zufall zugeschrie- 50
ben. Der Stadionlaufer Orsippos von Megara soil

in der 15. 01. (720) den Schurz beim. Laufen
verloren oder abgeworfen und so den Sieg erlangt

haben, und seitdem sei die v6llige Nacktheit vor-

geschrieben worden, die der G. den Namen ge-

geben hat (Paus. I 44, 1. Anth. Pal. App. 272).

Etwas besser stimmt mit den Vasenbildern die

Nachricht bei Thuc. I 6, 5, daB das Aufgeben
des Schurzes in Olympia kurz vor seine Zeit fallt.

Doch dies nur nebenbei. Die geringe Einschat- 60
zung des Laufes und Eingens, die Tyrtaios frg. 12 B
zum Ausdruck bringt , ist zu allgemein gehalten,
nm zu entscheiden, ob er schon eine kunstmaBige
Ausubang im Auge hatte. Dagegen werden die

verachtlichen Worte, die Xenophanes frg. 2 B der
G. widmet, und der Vergleich mit seiner eigenen
,ootpirj' eigentlich erst klar, wenn man bereits

.eine Art athletischer Kunst voranssetzt, Ihre

ersten Anfange dttrften also schon im 6. Jhdt. zu
suchen sein.

Wie man sich die voraufgehende gute alte

Zeit des natiiriichen Training etwa vorzustellen

hat, das schildert mit begeisterten Worten Phi-

lostr. Gymn. 43 an der Stelle, mit deren Chro-

nologie wir uns oben befaBt haben. Sie lautet

im Zusammenhange : ,Unter G. verstanden
r
die

Alten eine wie immer geartete kfirperliche tTbung.

Es iibten sich aber die einen durch Tragen schwerer
Lasten, die anderen, indem sie in der Schnellig-

keit mit Pferden und Hasen wetteiferten, oder

indem sie dicke Eisenplatten gerade und krumm
bogen oder sich mit kraftigen Zugochsen zu-

sammenspannen lieBen, schliefilich Stiere biin-

digten oder gar LOwen. Das taten Manner wie

Polymestor und Glaukos und Alesias und Puly-

damas aus Skotussa. Den Faustkampfer Tisaii-

dros aus Naxos, der um die Vorsprunge der Insel

herumschwamm, trugen seine Anne weit ins Meer
hinaus, sich selbst und den K5rper trainierend'.

Das meiste, wras hier Philostratos anfuhrt, sind

Anekdoten, die an einzelne teihveise namhaft ge-

machte Athleten ankniipfen. Die Erwahnung der

Eisenplatten geht auf das Geradbiegen einer Piiug-

schar durch Glaukos, was von Philostr. 20, von
Paus. VI 10, 1 erzahlt wird. Solche vereinzelte

Vorkommnisse sind fur das systematische Trai-

ning selbst von geringem Wert gewesen , da-

gegen muB das Tragen von Lasten, das Hebeu
und Stemmen von Gewichten eine wesentlich

wichtigere Bolle gespielt haben, wie schon die

Zahl der Belege beweist. So soil MiIon von Kro-

ton einen vierjahrigen Stier auf die Schultern

gehoben und im Stadion zu Olympia heruinge-

tragen haben (Athen. X 412 e. Dorieus in Anth.
Gr. App. 20). Noch iibertroifen wurde er von
Titormos, der einen gewaltigen Stein, den Milon
kaum bewegen konnte, auf die Schulter hob und
ein Stiick weit trug (Aelian. v. h. XII 22), wiih-

rend der neunjahrige Theagenes ein Bronzebild

vom Marktplatz auf der Schulter nach Hause ge-

schleppt haben soil (Paus. VI 11 , 2). Solche

Kraftleistungen wurden auch verewigt. In Olym-
pia wurde ein Sandsteinblock von etwa 150 kg
gefunden mit einer Inschrift aus dem 6. Jhdt.,

welche wortlich besagt, dafi ein gewisser Bybon
ihn mit einer Hand iiber seinen Kopf ,hinuber-

warf (Olympia V 717. Juthner Ant. Turng.

22. Gardiner Journ. hell. Stud. XXVn 21).

Wie diese gewaltige Leistung zu verstehen ist,

ist noch nicht ganz aufgeklart. Gardiner Athlet.

sports 83 denkt an ein Heben mit beiden Han-
den und Balanzieren und Schleudern mit einer

Hand; vielleicht war es eine Art Steinstofien.

Viel machtiger ist der auf Thera gefundene vul-

kanische Block von 480 kg, dessen von der Wende
des 6. Jhdts. stammende Inschrift besagt. Eu-
mastas, Sohn des Kritobulos, habe ihn vom Boden
aufgehoben (IG XII 449). An solche Beispiele

mag auch Philostratos gedacht haben.

Er schildert abeT nicht bloB das einstige

naturliche Training, sondern in der festen Cber-

zeugung, daB das uppige Leben der Athleten in

der spateren Zeit den Niedergang der G. ver-

schuldet habe, spendet er auch der urspriinglichen

einfachen Lebensweise ein aberschwengliches Lob

:

,Man badete in Flnssen und Quellen und war



gewohnt auf der Erde zu schlafen, teils auf Hauten
hingestreckt, teils aufLagerstatten aus Hen von den
Wiesen. Als Speise diente ihnen Gerstenbrot und
ausKleienmehl hergestelltes ungesauertes Weizen-
brot, u»d das Fleisch, das sie genossen, war vom
Ochsen, Stier, Bock nnd Reh, und sie salbten sich

mit 01 vom wilden Olbaum und vom Oleaster. Daher
blieben sie bei ihren ftbungen gesund und pnegten
spat zu altem. Sie beteiligten sich bald acht,
bald neun Olympiaden lang an den Wettkampfen,
waren zu schwerem Waffcndienst geeignet und
kampften um die Mauern, auch hierin keineswegs
ohne Erfolg, vielniehr durch Pramien undTrophiien
ausgezeichnet und den Krieg als Vortibung fur
die G., die G. als Voriibung fur den Krieg be-
trachtend. 1 Damit faBt Philostrat die Zeit bis
ins 5. Jhdt. hinein zusammen und ignoriert die
Uberlieferung von einer alteren fleischlosen Diat,
wo die Athleten nebst Brot nur Ease (Paus. YI
7, 10) und getrocknete Feigen (Diog. Laert. VIII
1, 12) erhalten haben sollen. Es wird namlich
die Einfuhrung der Fleischkost erst nach 500 an-
gesetzt und entweder dem Laufer Dromeus von
Stymphalos (484 v. Chr.) oder einem Aleipten
Pythagoras (Rufus bei Oribas. I 40. Plin. n. h.

XXLTI 121) oder — miBverstandlich — dem
Philosophen Pythagoras zugeschrieben (FHG III

579, 17, Diog. Laert. a. O.). Die geschilderte
askctische Diat mag eine Zeitlang bei manchem
Trainer beliebt gewesen sein, daB sie jedoch in
der alten Zeit immer iiblicli war, ist nicht wahr-
scheinlich und stimmt auch nicht mit dem Bilde,
das man sich gemeiniglich von den alteren Athleten
machte. Die Vorstellung eines gewaltigen Kampen
war von der eines gewaltigen Essers unzertrenn-
lich. Dies trifft schon bei dem mythischen Vor-
bilde jenes alteren Athletentums Herakles zu, und
auch yon historischenPersonlichkeiten war in dieser
Hinsicht manche launige Erzablung im Umlauf.
Milon hat den jungen Stier, den er, wie wir
hSrten, im Stadion herumgetragen hatte, allein
an einem Tage aufgezehrt und auch sonst beim
Schmausen seinen Mann gestellt. Xhnliches wird
von Theagenes und Astyanax erzahlt (Ath. X
412Dff.). Im Vergleiche mit den Subtilitaten des
Training und der Lebensweise der Athleten, die
spater bei den Gymnasten beliebt, den Arzten
aber ein Greuel war, erschien Philostrat die ge-
schilderte Lebensfuhrung gesund und zweckmafiig,
da sie den Athleten seinen sonstigen Pflichten,
insbesondere als Staatsbiirger und Verteidiger des
Vaterlandes nicht entfremdete. Jene Athleten
waren, was spiiter nicht der Fall ist, nach der
Meinung Philostrats auch fur den Kriegsdienst
tauglich. Im einzelnen lafit sich dies nicht er-

weisen, dafi aber Im allgemeinen eine tfichtige

gymnastische Ausbildung tberlegenheit im Kriege
mit sich brachte, war allgemeine und auch histo-
risch begriindete Ansicht. Exemplifiziert wird
insbesondere mit der Schlacht bei Marathon, deren
Verlauf, wie ihn Herodot schildert. uut durch die
korperliche Tuehtigkeit der Athener begreiflich
wird. In der Tat, ein Sturmlauf uber 8 Stadien
in voller Waffenrustung ware, wenn uberhaupt,
nur bei einer gymnastisch ausgebildeten und wohl
trainierten Mannschaft denkbar. Auch die Ge-
wandtheit im Ringen soil bei Marathon und dann
auch bei Thermopylai im Nahkampfe den Aus-

irymnastiK *!04S

schlag gegeben haben, wie Philostratos Gymn. 1

1

behauptet, und nach Plutarch quaes! conv.II 5, Z
sollen die Spartaner beiLeuktra von denThebanern
bezwungen worden sein, weil diese im Ringkampf
geflbter waren. Die G. steht also in der alteren
Zeit durchaus noeh im Dienste des Staates,
entfremdet niemand seinen Bilrgerpflichten.

Von den Perserkriegen bis etwa Ale-
xander. Der gluckliche Ausgang der Perser-

10 kriege, der in so hohem Mafie das National-
bewuBtsein der Hellenen weckte und kraftigte
und allenthalben die Pfiege nationaler Eigenart
zur Folge hatte, muBte naturgemafl auch die-

Begeisterung fur das korperliche Training erhohen,
das zu den Erfolgen der Hellenen soviel bei-
getragen hatte, ahnlich wie die Befreiungskriegfr
zu Beginn des 19. Jhdt. in Deutschland das
Turnerwesen zeitigten. Nanientlich in Athens
wurde danials die Demokratisierung und all-

20gemeine Verbreitung des Sports im Volke fort-

gefuhrt, und ebenso wie sich Athen nunmehr zur
politischen GroBmacht aufschwingt, ubernimmt
es auch die Fiihrung in gymnastischer Beziehungr

wahrend Sparta etwas mehr zurticktritt. Zu den
beliebtesten Vorwiirfen der attischen Vasenmalerei
des 5. Jhdts. gehOren bekanntlich gymnastische-
Szenen aus der Palastra. Zu den Wettspielen
kommt nach der Schlacht bei Plataiai zur Feier
des Sieges ein neues Fest in jener Stadt hinzu,

30 die Eleutheria, an denen insbesondere der Waffen-
lauf gepflegt wurde. Die grolien panhellenischen-
Feste aber erleben als Versammlungsplatze des-

vereinigtenGriechentums einen neuenAufschvvung,
und zur Feier der dort errungenen Siege ertont
die Leier eines Simonides, Pindar und Bakchylides.

Die Berufsathletik, deren Anfange, wie
wir sahen, wohl ins 6. Jhdt. zurtickreichen, wird
im 5. Jhdt. allmahlich vollig ausgebildet. Da fur
die Konkurrenten bei den Festspielen der einzige

40heiB erstrebte Zweck die Erlangung des Sieges
war, wurde das Training und dann auch die be-
sondere Diat ausschlieBlich auf die betrett'ende

tlbung abgestimint. Die Methode der Voriibungen
wurde immer mehr ausgebildet, und altere Athleten,
die wahrend ihrer Laufbahn bei ihrom eigenen
Training und bei wiederholtem Auftreten im Wett-
kampfe Erfahrungen gesammelt hatten, uber-
nahmen, wenn ihr Alter den Mitbewerb nicht
mehr erlaubte, den Unterricht des jungen Nach-

50wuchses, und so entwickelte sich ein Stand der
Trainer, zunachst Paidotriben (s. d.). spater Gym-
nasten (s. d.) genannt die nunmehr auf dieEnt-
wicklung der gymnast ischen Technik groBen Ein-
fluti nahmen und deren Unterricht fflr den Erfolg
des Athleten ausschlaggebend wurde. Dies geht
schon aus dem Lobe hervor, das ihnen Pindar
und Bakchylides neben den Athleten selbst spenden.
Erwahnt werden von ihnen Menandros (PintL
Nem. V 48. Bacch. XII 192i, Melesias (Pind. OL

60 VIII 54; Nem. IV 03. VI 110), Orseas (Isthm. 90),
Das (01. X 18). Dafi sich die Aufmerksamkeit
solcher Trainer jetzt nicht mehr blofi auf die
technische Einubung der Athleten im Ringen,
Boxen und den anderen Arten des Wettkampfes,
sondern fruhzeitig auch auf die Lebensweise, be-
sonders die Nahx^ingsaufnahme ihrcr ZOglinge
richtete, beweisen die Nachrichten aber Ikkos von
Tarent (s. d.), der 476 einen olympischen Sieg

2049 Gymrjastdk Gymiiaetik 2050

im Pentathlon davontrug (vgl. Juthner Phil.

Gymn. 8). Er soil bei seinem Training eine

mafiige Lebensweise gefiihrt, die Nahrungsauf-

nahme in bestimmten Grenzen gehalten und weder

ein Weib noch einen Knaben bertihrt haben (Plat,

Leg. VTJI 839 E und Schol. Aelian. hist an.

VI 1 ; var. hist, XI 3). Er hat also bereits die

Grundprinzipien einer rationellen athletischen

Diatetik befolgt, die er dann spater als Trainer

yayta (s. o. Bd. I S. 2058f.) oder Zwangsdiat,
die in systematischer l^berfutterung insbesondere

mit Fleischnahrung bestand. So erschienen denn
die Athleten nach wie vor als starke Esser (Xen.

mem. I 2, 4), und ,wie ein Ringer essen' war eine

sprichwortliche Redensart (Aristoph. Pas 331).

Diese ixberkraftige Nahrungsaufnahme, verbunden
mit entsprechend zugemessenem Schlafe und Leibes-

iibungen, bildete nun das rationelle athletische

auch an anderen betatigte. Die bertihmtesten 10 Training. Angestrebt wurde damit das sogenannte

Trainer scheint aber Athen hervorgebracht zu

haben. Denn so ist wohl das von Pind. Nem.
V 49 zunachst an die Adresse des Menandros
gerichtete Kompliment zu verstehen: xev & ^
ji&avav zmzov de^XtjraJoiv ef.ip.ev. In Athen, wo
die Volksbildung tiberhaupt auf einer relativ

hoheren Stufe stand, werden auch die Trainer,

die gewohnlich nicht gerade den gebildetsten

Klassen entstammtcn, auf einem hoheren geistigen

athletische Wohlbefinden (tj cjt
1

axqov svsgia

Hippokr. bei Gal. protrept. 11), das in moglichst
starker Muskel- und Fleischentwicklung bei all-

gemeiner Gesundheit bestand, Doch machte man
bald die Beobachtung, daB die so erzielte Euexie
nicht ein festes und dauerndes, sondern ein hochst

schwankendes Wohlbefinden bedeute, und vor allem

crhoben die Srzte ihre warnende Stimme : Hippocr.

Aphorism. 13 (TV 458 L.) ev tolat yvfivaarinotaiv

Niveau gestanden sein und schon in dieser Hin- 20 at in vlxqov svel-iai otpaleQat, ijv iv rq> iaxdrcp

sicht, die gerade in diesem Berufe nicht gering

anzuschlagen ist, die Genossen von anderwlirts

tiberragt haben. Hand in Hand mit der fort-

schreitenden Veivollkommnung des Training und
mit der Entstehung eines eigentlichen Trainer-

berufes geht die Tatsache, daB sich nunmehr auch

die Pfiege der G. und die Teilnahme an den Wett-

kampfen immer mehr und mehr zu einem Lebens-

berufe ausgestaltet, dafi ein Athletenstand ge-

ewoiv. Vgl. auch tisqi dmittjg by. 7 (VT 82 L.);

st. dtak. 6%. 3 (II 244 L.). Die Athleten waren
namlich von der so subtil ausgeklugelten Lebens-

weise durchaus abhangig, und jede Anderung daran

hatte die nachteiligsten Folgen fiir die Gesund-

heit, auBerdem fehlte eine wichtige Vorbedingung
fiir dauernde Widerstandsfahigkeit, namlich die

Abhartung. Die Athleten erlangten zwar die

Fahigkeit, unter gewissen genau bestimmten Um-
schaffen wird. Die Falle, wo sich ein von Natur 30 standen Hervorragendes im Ringen oder Boxen usw.

aus kraftiger, durch die Art seines burgerlichen

Beruf'es kOrperlich gestahlter Mann ohne kunst-

maBige sportliche Ausbildung in die Schranken

wagte, werden sicherlich immer seltener, die Regel

ist vielmehr, daB nur solche Bewerber, die nicht

nur die korperlichen Anlagen, sondern auch die

Zeit und das Vermogen haben, um sich dem
Training als Lebenslauf zu widmen, die Konkurrenz

an den groBen Wettkampfen aufnehmen kOnnen.

Wenn die von Staatswegen fiir jeden taug- 40

lichen Burger vorgeschriebenen Leibesubungen
die harmonische Durchbildung des ganzen Korpers

bezweckten und fiir Strapazen aller Art abharten

wollen, so soil hier moglichste Uberlegenheit tiber

die Gegner in einer bestimmten Cbung erreicht

werden, in welcher der Athlet als Mitbewerber
auftreten will. Die Folge eines solchen Training

ist Spezialisierung und Einseitigkeit und das

liuBere Merkmal desselben eine einseitige Entwick-

zu leisten, sie waren aber fiir einen burgerlichen

Beruf oder namentlich fur den Kriegsdienst meist

ganzlich untauglich (Philostr. Gymn. 44). Aus-

nahmen wie der beruhmte rhodische Pankratiast

Dorieus, welcher Periodonike war und auBerdem
noch viele Siege erfochten hatte, und der sich

dann gegen Ende des 5. Jhdt. an der Spitze

thurischer Schiffe im Kampfe gegen Athen hervor-

tat, bestatigen nur die Regel.

Die Folge dieser immer mehr zutage tretenden

praktischen Unbrauchbarkeit der Berufsathleten

war ein immer groBer werdender Gegensatz

zwischen dieser Bcrufs-G. und der vom Staate

als Bestandteil der Jugenderziehung vorgeschrie-

benen, die wir als padagogische G. bezeichnen

kOnnen und auf deren weitere Entwicklung wir

spater zu sprechen kommen.
Einsichtige Manner, denen vor allem das

Wohl des Staates am Herzen lag, machten immer
lung einzelner Korperteile. Xach Xen. symp. II 17 50 wieder aufmerksam auf die praktische Wertlosig-

bemerkt Sokrates tadelnd, daB die Beine der

Dauerlaufer ubermaBig stark werden und die

Schultern schwach bleiben, wahrend bei den Faust-

kampfern das Umgekehrte der Fall sei. Er selbst

will durch Tanz eine gleichmiifiige Entwicklung er-

zielen (vgl. auch Xen. mem. HI 8, 4). Diese korper-

liche Einseitigkeit war allerdings eine unerwunschte
Folge des Spezialisicrens, aber die Diat, die nun
den Athleten vorgeschrieben wurde, hatte, wenig-

keit der Vorbereitung fiir die Wettkampfe und
des athletischen Training. Die, wie erwahnt, von

Tyrtaios und Xenophanes zum Ausdruck ge-

brachte Geringschatzung ubertrifft noch Eurip.

frg. 282 N. Er stellt die Athleten als das

grofite Ubel von Hellas hin: xax&v yag orxcov

(ivQioiv xa&'
rEV/Ma ovdh xaxtov iauv a$Xt]z6)v

yhovg. Denn als Sklaven ihrer GefraBigkeit

verbrauchen sie das vaterliche Erbe, statt es zu

stens bei den Schwerathleten d. i. den Eingern, 60 mehren, und verdienen auch nicht die ihnen

Boxern und Pankratiasten den Zweck, moglichste

Korperftille hervorzubringen, die bei jenen tJbungen
sowohl im Angriff wie in der Verteidigung von
groBer Bedeutung war. Da diese Ubungen die

beliebtesten waren und auch das sorgfaltigste

Training erheischten, so bildeten die Vertreter

derselben die eigentlichen athletischen Typen.

Erreicht wurde die KOrperfiiUe durch die arayxo-

Paaly-Wl»80ira-KiolI Til

gespendeten Ehren ; denn was nutze ihre Fertig-

keit im Ringen, Diskoswurf und Faustkampf dem
Staate, insbesondere im Kriege ? Abgelehnt wird

die Athletik auch von Sokrates. Er, der selbst

auf Korperpflege bedacht war und deren Vernach-

lassigxtng bei anderen tadelte, da man dadnrch

kriegsunttchtig werde, war anderseits ein Feind

von tfberladnng mit Speieen Bowie von tlber-

65
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anstrengung (Xen. mem. I 2, 4. Ill 12; symp.
II 17). Sein Schuler Baton bek&mpft sie eben-
falls als wertlos ftir den Staat Rep. Ill 404 A.B:
,Schlafen doch die Athleten ihr Leben lang, und
wenn sie von der vorgeschriebenen Lebensweise
nur ein wenig abweichen, verfallen sie in heftige
Krankheiten. 1 Die Wachter oder Krieger seines

Idealstaates, die keine schwankende Gesundheit
haben durfen, da sie auf Feldzugen dem Wechsel
des Wassers, der Nahrung, Hitze und Kalte aus-

gesetzt sind, bediirfen eine G., die sie ftir alle

diese Strapazen stahlt. Sie geht iiber die Palastra
hinaus und umfafit auch Tanzen, Reiten und alle

Arten kriegerischer Ubungen (vgl. auch Leg. VII
794ff. YIII 832 D-834 D). Sie muB aber im
Jugendunterricht mit der Musik schwesterlich

vereint und durch sie gemildert sein. So bat
Platon die Ablehnung der Athletik am klarsten

formuliert und am ausfiihrlichsten begriindet.

Zwischen ihr und der padagogischen G. gibt es

keine Brucke. Etwas milder urteilt Platons
groBer Schiiler Aristoteles, der betreffs der pada-
gogisch-politischen Verwertung der G. ganz mit
seinem Lehrer iibereinstimmt, namentlich die ver-

rohende Wirkung derselben, wie sie sicb z. B. beim
einseitigen Betriebe der Lakedaimonier einstellte,

durch Grammatik, Musik und Graphik mildern
will. Er leluit jedoch die eigcntlich athletische

Ausbildung nicht so entschieden ab, sucht viel-

mehr gewissermaBen zu Termitteln. Im Knaben-
alter ist sie auch bei ihm verpont, aber vom
17. Lebensjahre an erklart er sie fur angezeigt
und laBt Anstrengungen und sogar Zwangsdiat
zu, offenbar in der Erwagung. daB bei der Er-
ziehung der Jugend deren Konkurrenzfahigkeit in

den Nationalspielen, wenn sie erreicbbar ist, nicht
auBer Betracht bleiben darf (Polit. THI 4, 1339A
4. IV 1, 1288B 16). Ihm schwebt also ein Mit-
bewerb der Burger vor, die sich nicht ausschlieB-

lich die G. als Beruf gewahlt haben, wie ein

solcher wohl zu alien Zeiten vereinzelt vor-

gekommen sein wird. Entschiedene Gcgner der
Berufs-G. sind dann wieder insbesondere die

Kyniker und Stoiker, jedoch immer unter Aner-
kennung des erziehlichen Wertes eines ent-

sprechenden Turnens. Allerdings ist uns ihre

Stellungnabme nur aus gelegcntlichen Nachrichten
bekannt (vgl. Norden Neue Jahrb. Suppl. XVIII
298fF. Jlithner Philostr. Gymn. 46f.).

Diese Meinung der Philosophen findet dann
ein Echo bei Maimern des praktischen Lebens.
Epaminondas z. B.

T
dessen Jugend noch in das

5. Jhdt. fallt, strebte bei seiner korperlichen
Ausbildung nicht so sehr Korperkraft als Schnellig-
keit an, da erstere nur den Athleten, letztere

aber fur den Krieg niitzlich sei. Er ubte sich

daher im Lauf und Ringkampf und im iibrigen

nur im Gebrauch der Waffen (Plut. apophth.
Epam. 3 p. 192 D. Corn. Nep. Epam. 2, 4).

Ich fiige gleich hier aus spaterer Zeit den Philo-
poimen hinzu (Plut. Philop. 3), der, ein erklarter
Nachahmer des Epaminondas, ihm auch in der
Abneigung gegen die G. folgte, ja inn ubertraf,
indem er sich selbst und seine Soldaten ganz
von ihr fernhielt, da sie den Korper fur den
Krieg untauglich mache.

„^Je Gymnastik als Erziehungsmittel.
Mit dieser Abneigung der Intelligenz gegen das

berufsmaBigg Athletenwesen war aber, wie wir
sahen, aUgemein die Ansicht verbunden, daB der
G. in ihrer edlen Form eine wichtige Aufgabe
bei der Erziehung der Jugend zufallen musse,
und wie dieser Theorie die Praxis entsprach, dar-
uber sind wir besonders fur Athen genauer
unterrichtet (vgl. jetzt auch Freeman a. a. 0.
118ff.). Was Solon und Peisistratos auf diesem
Gebiet bestimrnthatten, wurde weiterausgestaltet.

10 Der Knabe besuchte einerseits die Elementar-
und Musikschule, anderseits die Palastra, wo er
unter der Leitung eines Paidotribcn, der ja von
dieser Beschaftiguug seinen Namen hat, den
Leibesubungen und Turnspielen oblag. In welchem
Alter damit begonnen wurde, ist nicht genau
bekannt (Grasberger I 239ff. Girard 194).
Fortgesetzt wurde dieser Unterricht bis zurn
Eintritt ins Ephebenalter. Wie es scheint, wurden
alle gymnastischen tTbungen vorgenommen, die

20 gefahrlicheren wie Faustkampf und Pankration
natiirlieh mit entsprechenden Vorsichtsmafiregeln
(Grasberger I 298ff. Girard 185ff.). Eine
wichtige Rolle in der korperlichen Ausbildung
fiel auch dem Tanze zu, sowie gewissen Spielen,
wie dem Ball- und Reifenspiel, dem Seilziehen,

Ephedrismos (s. d.) u. a. (Grasberger I 98ff.).

Wenn der Knabe dann als Ephebe in das
Gymnasion eintrat, so war er gymnastisch
bereits vollkommen durchgebildet. Dort be-

SOgann nun vor allem die Ausbildung des
jungen Mannes fur den staatlichen Waffendienst,
und was die Theorie, insbesondere Platon, wie
wir sahen, in dieser Hinsicht verlangte, das ist

in wesentlichen Ziigen hier in die Praxis uinge-
setzt (s. o. Bd. V S. 2787ff.). Das Schwergewicht
des Unterrichtes liegt auf der militarischen Seite,

denn vier Lehrer (ojiko/mxog, to^oz^g^ axovziozrjs,

xazanefaa(peTti$, vgl. Arist. resp. Ath. 42, 3 und
die Inschriften), sind hiefur eingesetzt. Aber das

40 eigentliche Turnen wird nicht vernachlassigt,

denn zwei Paidotribcn, spater wenigstens einer,

iiberwachen das gymnastische Training. Wenn
auch iiber die spezielle Durchfiihrung desselben
genauere Nachrichten fehlen, so geniigt, urn die
Bedeutung der G. auch fur den Ephebenunter-
richt klar zu machen, das A

y

orhandensein berufs-

maBiger Trainer sowie ein Hinweis auf die dem
Kosmeten obliegenden Dllieferungen und tiber-

haupt auf die grofiartigen turnerischen Einrich-

50 tungen in den Gymnasien (s. d.) nicht nur in
Athen, sondern in der ganzen griechischen Welt.
Offenbar sind von den Epheben alle tvbungen des
Stadion und der Palastra gepflegt worden. Aber
weit entfernt, Selbstzweck zu sein, diente dieses

Training nur dazu, urn den Korper zu kraftigen
und fur den Krieg tauglich zu machen. Das
lebhafte Interesse, das die Jugend dem in der
G. enthaltenen sportlichen und agonistischen
Element entgegenbrachte , zeitigte auch pada-

60 gogisch-ethisehe Friichte. Die Inschriften, unsere
Hauptquelle ftir die Kenntnis der Ephebie vom
4. Jhdt. angefangen, enthalten naturgemafl nur
wenig iiber den Betrieb, dagegen ausrahrlichere
Angaben fiber oflfentliches Anftreten der Epheben.
Dem militarischen Charakter ihrer Erziehung
entspricht die Teilnahme an Waffenparaden und
Waffendienst, ferner hippischen und nautischen
Veranstaitnngen, die mehrfach erwahnt werden.
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Doch bleibt auch die eigentliche G. nicht un-
berttcksichtigt. In einer gut erhaltenen Inschrift

aus dem Anfang des 1. Jhdts., die als Typus
.eines Ehrendekretes ftir die Epheben und deren
Kosmeten hervorgehoben werden kann (I G n 467),

wird Z. 33 anerkannt, daB die Epheben ohne
UnterlaB in den Gymnasien trainiert wurden
(qlelqpovTO ivdeiex&$ $v T°t$ yvfitaoioig)^ und
Z. 84, daB der Kosmet taglich dabei anwesend

war. Ausdrucklich erwahnt werden von den 10

Cbungen nur der Lauf, speziell der Fackellauf

(kafinds s. d.): Z. 12 ovvexeXsoav $e xai tovg

dpofiovg rovg sv xoig yvfivaowtg xai zotg lotnoXg

ay&oiv anavzag und Z. 13 toe? XaftJiddag edgaiior

otTidoag. Die Epheben haben auch an vielen

gymnastischen Wettkampfen teilgenommen und
awar anfangs, soviol wir wissen, nur an den
Theseia und hier nur im Fackellauf und Speer-

wurf {vgl. z. B. IG II 444, 64. 445, 63 und 76),

spiiter in der Kaiserzeit jedoch werden nebst den 20
Theseia auch noch neu eingesetzte Wettkampfe
genannt, und zwar die Antinoeia in Athen und
Eleusis, Adrianeia, Philadelpheia , Kommodeia,
und hier nehmen die Epheben bereits an alien

tTbungen teil; genannt werden: dokixog, ozddtov,

diavXog, 7ialr], 7iayx.Qa.ziov., otzXov, Xafindg (IG

in 1129. 1147. 1148). Die Ephebenerziehung,
wie sie sich in Athen entwickelte und immer
mehr ausgestaltet wurde, ward dann fiir andere
Griechenstadtc, ja allmahlich fiir die gesamte 30
griechisehe Welt vorbildlich. Allenthalben ent-

standen Gymnasien und wurden Gymnasiarchen
eingesetzt, und mit dieser Institution wurde auch
die G. als wichtiges Erziehungsmittel in die

entferntesten griechischen Gaue getragen und in

zahlreichen Wettkampfen betatigt. tTber die

Verbreitung vgl. Oehler Bd. V S. 2 74 Iff. und
die Art Gymnasion und Gymnasiarchos.

Dieser rationellen Erziehung brachte man in

Athen allerdings nicht immer das gleiche Interesse 40
«ntgegen. Wahrend im 6. und Anfang des 5.

Jhdts. die Pflege der G. sehr in Mode war und
nach den Perserkriegen im Strudel der nationalen
Begeisterung einen HOhepunkt erreichte, tauchen
in der 2. Hiilfte dieses Jhdts. Klagen iiber ent-

schiedenen Ruckgang auf. Aristophanes beklagt
sich, daB die Jiinglinge lieber auf dem Markte
Politlk treiben und prozessieren, als sich in den
Gymnasien aufhalten, und daB eine so geringe
Lust am Training vorhanden sei, daB niemandSO
den Fackellauf ausuben kfinne. (Nub. 1002ft

;

Ran. 1087). Das mag satirisch iibertrieben sein,

enthalt aber gewiB ein Kornchen Wahrheit und
entspricht der damals cinreiflenden Indolenz. Von
Ps.-Andoc. Alkib. 22 und 39 wird die Schuld an
diesem Umschwung dem Alkibiades zugeschrieben.
Das Nachlassen des Interesses am athletischen
^Sport laBt sich nbrigens auch in der Vasenmalerei
erkennen, wo um 440 eine Wandlung zu be-
obachten ist. Vorher gehoren die Leibesubungen 60
der Junglinge in den Palastren zu den beliehtesten
Stoffen. Nun hOrt es plOtzlich auf. Die Andeu-
tung des Lokales ist nicht mehr so sorfaltig,

irgend ein an der Wand hangendes Gerat muB
genflgen, die Junglinge aber stehen meist be-

kleidet in Gruppen umher und schwatzen, ohne
*ich dem Sporte zu widmen. Da die Vasen-
"fabrikanten natftrlich von dem Geschmack ihrer

Kundschaft abhangig waren, ist diese Tatsache
fftr das allgemeine Nachlassen der Turnluat
bezeichnend. Im 4. Jhdt. zeigt sich ein noch
deutlicherer Ruckgang, offenbar eine Folge des
Verlustes der Selbststandigkeit. Urn die Wende
dieses Jhdts. begann die Frequenz der Epheben
rasch zu sinken, und es scheint, daB damals die

Teilnahme nicht mehr obligatorisch war, (s. o.

Bd. V S. 2738t). Spater hessern sich die Zu-
stande wieder, aber immerhin stehen wir vor
der Tatsache, daB sich vom Ende des 5. Jhdts.

angefangen eine immer geringere Zahl junger
Leute einem rationellen gymnastischen Training
unterzieht; man iiberlaBt dies immer mehr den
Berufsathleten. Die G. hat als Sport jede An-
ziehungskraft verloren und die Jeunesse doree

wendet sich viel lieber dem vornehmen Pferde-

sport zu, den nur wirklicher Reichtum mitmachen
kann. Aristophanes hat diese Passion in den
Wolken kdstlich persifliert.

Heilgymnastik. Aber nicht bloB als Sport,

nicht bloB als Berufsathletik und endlich als

Element der Jugenderziehung war die G. von
Bedeutung. Langst hatte man in ihr auch die

hygienische Seite und ihre Verwendbarkeit fur

die Heilkunde entdeckt, insbesondere seitdem das
wichtige Prinzip des Gleichgewichtes in Nahrungs-
aufnahme und Arbeitsleistung erkannt und zuerst

von den knidischen Arzten Euryphon und Hero-
dikos literarisch verwertet war (GomperzGriech.
Denker 1 231. Fredrich Hippokr. Unters.

21 7f.). Die berufliche Arbeit und Kraftabgabe
muB durch ein entsprechendes Nahrungsquantum
aufgewogen und umgekehrt muB eventuelle

ttberernahrung, um unangenehme gesundheitliche

Folgen zu vermeiden, durch entsprechende kOrper-

liche Betatigung, also bei MuBigen durch Leibes-

ubungen wettgemacht werden. Nirgends aber

war die Einhaltung dieses Prinzips notwendiger
als beim Training, und es ist kein Zweifel, dafi

hier die Praktiker langst einen richtigen Vorgang
beobachtet haben werden. Die Grundlage zu

einem System athletischer Diatetik hat vielleicht

Ikkos gelegt. Fiir das Studium der Wechsel-
wirkung von Nahrungsaufnahme und Arbeits-

leistung war in der Palastra ungleich reichere

Gelegenheit, als sie den Arzten sonst zu Gebote

stand. Die ZweckmaBigkeit einer diatetischen

Vorschrift sowie die Folgen von Exzessen jeder

Art koniiten an den anschlieBenden Kraftleistungen

so fort verlaBlich gemessen werden. Niemand
also war so wie der Gymnast in der Lage, durch
unausgesetzteBeobachtung der Nahrungsaufnahme,
des Schlafes, der verschiedenen Arten von Leibes-

ubungen, Einreibungen mit 01, Massage und
Bader an einer Reihe von Individuen zu tieferen

Kenntnissen auf dem Gebiete der Diatetik zu

gelangen und besser festzustcllen, welche von
diesen diatetischen MaBregeln bei einem bestimm-

ten Individium und einer gewissen Kondition

am Platze sind. Diese nach der Erfahrung ge-

regelte G. und Diatetik hatte gewisse heilsame

Wirkungen fur die Gesundheit dessen, der sich

ihr unterzog, und zeitigte jenes korperliche Wohl-
befinden {evE&a), das als der Idealzweck der G.
vorschwebte (Aeschin. I 189. Plat. Gorg. 450A.
Clem. Alex. Strom. VI 17, 157). Welches Gewicht
auch in den Gymnasien darauf gelegt wurde,
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beweisen die hiefitr eingesetzten Agone der

sv*%ia
r
deren Sieger inschriftlich verewigt warden,

wovon uns allerdings nur Beispiele auBerhalb

Athens in Tralles, Samos, A'idin bekannt sind

(Dittenberger Syll.2 672, 3. 673, 3, 16. 674,

5). In Atben wird der Wettbewerb der evavdgla

(s. d.) erne ahnliche Bedeutung gebabt haben
(Dittenberger a. O. 672 n. 2). War das Turnen
als Mittel fur eine gesunde korperliche Ausbildung
bei der Erziehung dor Knaben und Jfinglinge

vorgeschriebcn , so unteTzogen sicb ihm reife

Manner, ja auch Greise freiwillig, vor allem eben

aus hygienischen Grtmden Tind in dem Ausmafie,

wie es dieser Zweck erheischto (Xen. symp. I 7.

Isocr. Demonic. 14. Diog. Laert. 67. Luc. Lexiph. 5.

Ath. Xlt 547Dff. Galen. V 899. VI 764. XI 365,

370). Die nfitigen Vorschriften aber wurden von

einem erfahrenen Trainer gegeben, der die Salbung
vornabm und die Leibesiibungen beaufsichtigte.

Daber kommt seit dem 4. Jhdt. auch die Bezeich-

nung aleixjqg auf (s. d.). Am liebsten wurde
diese Leibespflege mit dem ublicben Bade ver-

bunden, und es ward friihzeitig dafur gesorgt,

daB nicbt nur der vornebme Athener, sondern

aucb die breiten Volksmassen der Wohltat einer

hygienischen Lebensweise teilhaftig werden
konnten: Ps.-Xen, resp. Ath.' 2, 10 xai yvuvdaia

xai Xovxqo. xai anohvxr}Qta xolg /nkv Tilovoloig iozlv

cSia iviotg , 6 de difftoc avtog avrto olaoSofieltat

I8t(f jtaXalorgag TtoXlas, airodvrrjQia , lovrgojj'ag '

xai TtXetOi tovmov (bioXavet 6 oylog r} oi oliyot

xai ol svSaifioveg. Badehauser und Turnplatze

wurden haufig miteinander verbunden, da sie ja

ohnedies einen Teil der baulichen Erfordernisse

gemeinsam hatten (d^odvxrJQtov^ (Uewmjpjov,

Wandelhallen u. a.; vgl. Blttmner Privataltort.

213). Wahrend also die athletiscbe G. nur die-

jenigen angeht, die sich berufsmafiig dem ago-

nistischen Wettbewerb weihen, die G. als pada-

gogisches Element fur die heranwachsende Jugend
von Wichtigkeit ist, bildet die hygienische G.

einen wichtigen Faktor im Leben eines jeden

Burgers, der bei ihr Erbolung und Erfrischung

von des Tages Arbeit suchte und durch sie seinen

Kflrper gesund erhielt. Insofern kommt diesem

Zweige unzweifelhaft die grflSte Verbreitung und
das weitestgehende Interesse aller Kreise zu.

Platon, in dessen Schriften sich das gesamte
griechische Leben wunderbar spiegelt, behandelt

in seinem Staate und seinen Gesetzen unter

entscbiedeneT Ablehnung der Berufsathletik aus-

fuhrlich die padagogische G., versteht aber, wie
oben bemerkt, in alien andern Schriften unter

yvfivaozutq nichts anderes als diese Kunst- der

Leibespflege (Jtithner Philostr. Gymn. 40). Auf
diesem Gebiete hatte inzwischen Herodikos von
Selymbria (s. d.) bahnbrechend gewirkt. Von
Haus aus Paidotrib, hatte er in Palastren reiche

Erfahrungen auf dem Gebiete der Diatetik ge-

sammelt, und als er durch Kranklichkeit (<pdioig

Pint. ser. num. vind. 9) gezwungen war, seinen
Beruf aufzugeben, kam ihm der Gedanke, sein
Leiden durch die in der Palastra ublicben dia-

tetischen Mittel zu bekampfen, d. h. ein genaues
Regime mit genauen Bestimmungen fiber Speise,
Bewegung, Massage uaw. einzuhalten. Als es
ihm gelang, sein eigenes Leben anf diese Weise
m Terl&ngetn, wendete er den gleichen Vorgang

auch bei anderen an, die sich bei ihm bei Er-

krankungen Rats erholten, und wurde so der Er-
finder einer gymnastischen Naturheilmethode,
die den Gedanken der beiden Knidier Euryphorje

und Herodikos ausbaut. Von Plinius n. h. XXIX
4 wird sie als Iatraliptik bezeichnet (Jiithner

a. O., 9ff. 32). Damit tritt die G. in Konkur-
renz mit der Medizin, und wahrscheinlich war
Herodikos der erste, der sich als Gymnast (s. d.)

10 bezeichnete, was bald Nachahmung fand, da dieser

Titelvornebmerklang als Paidotrib, und esbeginnt
eine Rivalitat zwisehen Gymnasten und Xrzten,

die dann so lange dauert, als iiberhaupt G. ge-

trieben wird. Die Mifigriife, die sich Herodikos-

zu Schulden kornmen liefi — er liefi auch Fieber-

kranke turnen, Ps.-Hippokr. Epidem. VI 3, 18
(V 302 L.); vgl. ancb Cael, Aur. morb. chron.

LTI 8 — waren den 3rzten eine willkommene-

Handhabe zu scharfer Kritik, aber auf die Dauer
20 konnten sie sich dem vielen Guten, das die Me-

thode enthielt, nicht verschliefien. Und wahrend
der echte Hippokrates an medizinische Verwendung"
der G. noch nicht gedacht hatte, linden rationefl

abgestufte Leibesiibungen in das Hippokratische

Corpus bei verscbiedenen Krankheiten Aufnahme
(Epidem. VI 1, 5 [V 268 L.]; a. vova. II 55
[VII 86]; 3t. Stab. 6$. [vo&.] 1 176. 16ff. [II 516]).

Im TiQOQQ. II 1 [IX 6 L.] ist die Heilgymnastik

bei Krankheiten bereis als etwas Bekanntes voraus-

30 gesetzt [tovg t&v vovacov uvexa yv^ivaCojU£vovg

xai zakamcdQEovrag), und von Plat. Eep. Ill 406f.

wird die Methode als die gegenwartig herrschende-

bezeichnet. Die Heilgymnastik des Herodikos

wird also eine Zeitlang in Mode gewesen und wie-

heutzutage manches angepriesene System auch
iibertrieben worden sein. Was brauchbar an ihr

war, fand jedoch in die medizinische Literatur

Eingang, zuerst, soviel wir nachweisen konnen,

in der Hippokratischen Schrift 71, diahys (etwa

40 um 400 v. Cb.), die sich II 61—66 bereits aus-

fiihrlich mit der G. befaBt fJlithner a. 0. 34>
und fur eine Eeihe ahnlicher jetzt verlorener

Werke vorbildlich war (Fred rich Hippokrat.

Untersucb. 169ff.). Auch Platon konnte sich

der neuen Bichtung nicht entzieben. Im Tim.
89 A-D erkennt auch er die neu erfundene Heil-G.

als berecbtigt an und lafit Diat und G. auch
zur Heilung von Krankheiten zu. Der Wider-

spruch, in den er sich selbst mit der spottischen

50 Ablehnung Rep. Ill 406 AB setzt, erklart sich

dadurch. daB er in seinem von spartanischer

Strenge durchwehten 8taatsideal eine Methode,
die krankliche Burger kunstlich zu erhalten sucht,

ohne daB sie dem Staate je wieder niitzlich seirt

konnen, entschieden ablehnen muB. In der

Praxis hat sie Platon riickhaltlos anerkannt. Er
hat nicht nur unter yvfivaartx^ wie ^rir sahen,

die Leibespflege verstanden, sondern sie auch

als Schwesterkunst der Medizin angesehen, den
60 Gymnasten und Arzt oft zusammengestellt und

Symp. I 186 E beide Kunste dem gleichen

Schutzpatron Asklepios untergeordnet. Dieses

Hervorheben nnd Betonen des medizinischen

Teiles an der G. ist ein Beweis, daB sich

das Publikum damak hierur besonders interes-

sierte (Juthner a. O. 37ff.). MuBte man aber
die Nntzlichkeit der gymnastischen Diatetik zu-

geben und hatten sie die Xrzte in ihre Kunst-
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«inbezogen, so wollten sie anderseits den Gym-
nasten noch nicht die Berechtigung zugestehen

sie auszuuben, da sie ihnen die zum Ordinieren

nCtigen Kenntnisse absprachen. Daher auch die

Reaktion gegen die bisherige Bezeichnung der

Leibespflege als yvfivaoTixrj und die Schaffung

des neuen Begriffes vyisivrj durch Erasistratos

im 3. Jhdt. v. Ch. (s. 0.), sowie spater die heftigen

Angriffe der Arzte der Kaiserzeit, insbesondere

Galens auf die Berufsgymnastik (s. u. und Jiith- 10

ner a. 0. 51ff.).

Hellenistische Zeit. Da die G. auch in

der hellenistischen Zeit eine gleichmaBige Fort-

^ntwicklung erfahren hat, wurde in der bisherigen

Darstellung schon vielfach in diese Periode vor-

gegriffen. Charakteristisch fur dieselbe ist einer-

ieits auf dem Gebiete der Konkurrenzen das fast

ausschliefiliche Dominieren der Berufsathletik,

die nunmehr immer raffiniertere, aber auch rohere

Formen annimmt und deutliche Zeichen der 20

Korruption zu zeigen beginnt, anderseits die durch

das elementare Vordringen des Hellenentums

bedingte Ausbreitung der Sportslust in die ent-

legensten Gegenden. liber das Raffinement des

^thletischen Training, namentlich die verfeinerte

Diat, die mit der Einfiihrung der sizilischen

Schlemmerei wohl schon zu Platons Zeit ein-

setzte, weiB Phil. Gymn. 44 Merkwvirdiges zu

berichten. Diese neue Diat verweichlicht die

Athleten, .indem sie sie die Untatigkeit lehrt30

nnd die Zeit vor den tbungen dazusitzen, voll-

gepfropft wie libysche oder agyptische Mehlsacke,

femer Feinbacker und Lususkoche einfiihrt, wo-

durch nur Schlecker und Fresser geziichtet werden,

und mohnbestreutes Weizenbrot aus feinem Mehl

vorsetzt, mit ganzlich regelwidriger Fischkost

mastet und die Natur der Fische nach den Fund-

stellen im Meere bestimmt — fett seien die aus

4em Schlamm stammenden, mager die von den

Klippen, fleischig die vom offenen Meer, Bliiten- 40

tang bringe nur kleine hervor, Algen saftlose —

,

femer das Schweinefleisch mit wunderlichen

Weisungen verabreicht. Sie schreibt namlich

vor, die Schweine am Meer als unbrauchbar anzu-

sehen wegen des Meerknoblaucbs, dessen die Ufer

voll sind und voll die Diinen, sich auch tot solchen

nachst den Flussen zu huten, weil sie Krebse

fressen. und zur Zwangsdiat bloB die mit Kornel-

kirschen und Eicheln gemasteten zu verwenden'.

Das Ziel und Resultat einer solchen Kost war 50

bei den Schwergewichtsathleten nunmehr m6g-

lichste Korpulenz, nolvaaoxia (Luc dial. mort.

X 5. Eustath. II. XXIII 261). Mag ein solches

Training vom sportlichen und hygienischen Stand-

punkt noch so verwerflkh sein, man scheint da-

durch eine zwar einseitige, aber in dieser Ein-

seitigkeit umso wirksamere Hypertrophie der

Muskulatur erzielt zu haben, die zu gewissen

Cbungen im hohen Grade befahigte und eine

Konkurrenz nicht ebenso trainierter Bewerber so 60

gut wie ausschloB.

Leider scheint mit dieser Cberentwicklung

der Korperkraft auch Roheit Hand in Hand ge-

gangen zu sein. Allerdings sind Anzeichen von Ver-

rohung desKampfes schon fruher vorgekommen.

In der ersten Halfte des 5. Jhdts. hat der Ringer

Leontiskos aus Messana in Sizilien seine Gegner
" nicht niedergerungen, sondern durch Zerbrechen

uyiuuasuji. «u^o

der Finger bezwungen (Pans. VI 4, 3). AhnHch

hat spater (um 364 v. Chr.) der sikyonische Pan-

kratiast Sostratos seine Gegner behandelt und

davon den Beinamen Akrocbersites erhalten (Paus.

VI 4 1; vgl. FOrster Olymp. Sieger 202, 349.

Reisch 0. Bd. I S. 1198). Bezeichnend for den

Zug der Zeit ist aber, daB beim Boxkampf in

hellenistischeT Zeit offiziell jene Totschlager aus

harten Riemen {ayalQa, vgl. Bd. Ill S. 1320)

eingefiihrt wurden, die furchtbare Verwundungen

zur Folge hatten, ja das Leben der Faustkampfer

gefahrdeten.

Die iippige Lebensweise der Athleten konnte

auch auf Abwege fiihren und durch Verfiihrung

zu Eszessen aller Art, z. B. auch auf erotischem

Gebiete, das Gegenteil von dem erstrebten Zwecke

zur Folge haben. In ursachlichen Zusammenhang

mit dieser I^ppigkeit bringt Philostr. Gymn.

45 auch das unredliche Vorgehen und die Be-

stechungen bei den Kampfspielen , die immer

mehr einzureifien begannen. Die leistungsfahigen

Athleten verkaufen den Sieg, um das Wohlleben

fiihren zu konnen, die anderen, die durch das

Iippige Leben leistungsunfahig geworden waren,

sind geuotigt, sich den Sieg mit Geld zu er-

kaufen. Seltenkamen solche Unregelmafligkeiten in

Olympia vor. Aber Pausanias (V 21, 2—17) weiB

docb eine Reihe von Fallen aufzuzahlen, von

denen der alteste sich 388 v. Chr. ereignete. Die

schuldigen Athleten wurden von den Eleern zu

empfindlichen Strafsummen verurteiit, die dann

zur Aufstellung der Zeusbilder (Zanes) bei den

Schatzhausernverwendet wurden . Leibliche Strafen

fur solche Vergehungen, auch Ausweisung aus

dem Stadion, sind bezeugt durch Dion. Hal. ars

rhet VII 6 und Dio Chrys. XXXI 119. Vgl.

auch Dittenberger Syll.a 689 (3. Jhdt. v.

Chr.) und Phil. Gymn. 45. Der Siegeskranz war

eben nach wie vor etwas so heifi Erstrebtes und

hatte eine solche Ehrung in ganz Hellas zur

Folge, dafi selbst unerlaubte Mittel in Anwen-

dung gebracht wurden. .,..,.
Das Interesse an der G. und Agomstik in

jener Zeit konnen wir bei der Mangelhaftigkeit

unserer tlberlieferung im ubrigen nur an einzeinen

Anzeichen erkennen. In Athen erstreckte sich

die segensreiche Wirksamkeit des verdienstvollen

Staatsmannes und Redners Lykurgos auch auf

diesen Zweig des offentlichen Lebens. Er richtete

sein Augenmerk auf die Ausbildung der Epheben,

er baute das Lykeion-Gymnasion um und rich-

tete darin eine Palastra ein, und fur die pan-

athenaischen Spiele schuf er das steinerne Sta-

dion (Judeich Topogr. v. Ath. 83). Die make-

donischen Machthaber bringen den hellenischen

AVettspielen ein reges Interesse entgegen. Philipps

politische Beweggriinde hiefur und seine Be-

strebungen namentlich in Delphi sind bekannt.

Doch hat er auch in Makedonien bei grofien Fest-

lichkeiten, z. B. der Hochzeit seiner Tochter Kleo-

patra, bei der er ermordet wurde, gymrusche und

mnsische Wettkampfe veranstaltet und in Aigai

olvinpische Spiele eingerichtet. Sein Soha Ale-

xandres war korperlich tuchtig durchgebildet und

insbesondere ein guter Laufer, doch scheint er

gegen die rohe Athletik, wie sie sich im Fanst-

kampfe und Pankration aufierte, entscbiedene

Abneigung empfunden zu haben, wenigstens soil



er diese ttbungen bei den von ihm veranstalteten

Wetfckampfen nicht zugelassen haben (Plut. Alex.

4, 5f.). Aber die MCglichkeit einer Beteiligung

an dem Wettlauf in Olympia war fiir ihn naeh
einer Anekdote bei Plutarch mir deshalb ausge-

schlossen, weil er nur mit Konigen als Mitbe-
werbern auftreten mochte, und wie er einen olym-
pischen Sieg bewertete, zeigt die Behandhmg des
Olympioniken Dionysodoros von Theben (Arrian.

anab. II 15, 4). Es heifit, daB der fiir die gym- 10
nastischen Ubungen nOtige feine Staub bis aus
Agypten herbeigeholt und den Feldherrn Ale-
xanders bis ins Feldlager nachgefuhrt wurde (Plut.

Alex. 40. Plin. n. h. XXXV 168. Aelian. var.

hist. IX 3. Athen. XII 539 C). Durch Alexan-
ders Zuge ward hellenische Kultur und damit auch
Interesse fur gymnastischen Sport uberallbin in

den Orient getragen, und die Diadochen setzten
auch in dieser Eichtung das Werk ihres groBen
Vorbildes fort. Es wurden nicht nur allenthalben 20
Gyranasien und Palastren errichtet und die Jugend
naeh dem Muster des Mutterlandes gymnastisch
ausgebildet, sondern auch das Interesse an den
groBen Nationalspielen breitete sich im Orient
aus, zumal als allmahlich auch die neuen helle-

nistischen Staaten zum Wettbewerb in Olympia
zugelassen wurden. So lieferte z. B. Agypten,
seit im J. 272 v. Chr. Perigenes von Alexandria
im Laufe gesiegt hatte, wahrend des 3. Jhdts.
noch manchen olympischen Sieger (Forster 437. 30
447. 459. 464. 473. 481 usw.), und auch die

Herrscher zeigten ihr Interesse fiir die G. Pto-
lemaios Philadelphos erbaute in Athen ein Gym-
nasion, das Ptolemaion. Wahrend die alteren
Gymnasien, Akademie, Lykeion

?
Kynosarges, aufier-

halb der Stadt lagen, wurde das Ptolemaion im
nordlichen Teile der Stadt selbst errichtet. Auch
das Diogeneion befand sich in der Stadt. Einen
Beweis fiir sein sportliches Interesse gab naeh
Polybios (XXVTI 7 A) ein spaterer Ptolemiier (IV), 40
und die Geschichte ist bezeichnend fiir den na-
tionalen Gegensatz zwischen Agypten nnd dem
Mutterlande. Um den Kuhm der Unbesiegbar-
keit des gefurchteten Kleitomachos zu zerstoren,

hatte Ptolemaios den Aristonikos im Faustkampf
ausbilden lassen und Schickte ihn als Gegner des
ersteren naeh Olympia. Die Sympathie der Zu-
schauer, die anfangs auf der Seite des Schwacheren
stand, schlug um, als Kleitomachos sich darauf
berief, daB er fiir die Ehre Griechenlands , Ari- 50
stonikos fiir den Ruhm des K6nigs Ptolemaios
kampfe, und es gelang ihm, den Fremdling zu
besiegen. Mit diesem zunehmenden Interesse im
Osten scheint ein Schwinden desselben im Westen
Hand in Hand zu gehen. Dies kann man aus
dem fast volligen Zuriicktreten der sizilischen und
italischen Namen in den Olympionikenlisten schlie-

fien. t?hrigens tritt auch Sparta, zum Toil auch
Athen, in den Hintergrund, wahrend Aitolien,
Achaia, die jungeren Stadte des Peloponncs nebst 60
dem Orient die olympischen Sieger liefera. Auch
Angehonge besserer Stande verschmahten es hier
nicht, sich gelegentlich, besonders in ihrer Jugend,
an den Wettspielen zu beteiligen Aratos von
Sikyon, der grofie Stratege und Staatsmann des
AehSischen Bundes, war in seiner Jugend erfolg-
wicher Ftafkampfer (Plut. Arat. 3). Boris von
Samoa, der spatere Tyrann (Forster 398), siegte

324 im Knabenfaustkampf. Einen olympischen'
Pentathlonsieg und viele andere Siege erkampfte
Gorgos von Messene (Forster 465. Polyb. V
5, 4). Gerade in den Stammlandern der grie-
chischen G. , in Sparta und Athen , wo sie als
edler Sport und Bestandteil der Jugenderziehung
stets in Ehren stand, scheint man ihre unauf-
haltsame Fortentwicklung zur Benifsathletik per-
hoiresriert zu haben, und da ohne das athletische
Training die Aussicht auf einen olympischen Sieg
sehr herabsank, gab man allmahlich auch die*

Konkurrenz bei den groBen Nationalspielen auf
und wird sich immer mehr auf die Beteiligung
an den heimischen Lokalagonen beschrankt haben.

So sehr nun, wie wir sahen, die professionelle
Athletik mit ihrem iiberfeinerten Training von
der Intelligenz und namentlich den Arzten ver-

achtet wurde, es ist nicht zu leugnen. daB mit
ihrer Hilfe ganz hervorragende Leistungen und
Eekordc zustande kamen. Es war naeh wie vor
keine Seltenheit, daB einzelne Athleten eine ganze
Eeihe von Jahren hindurch in Olympia und ander-
warts viele Siege hintercinander erkampften. Fiir

diejenigen, die in den vier groBen Nationalspielen
r

den Olympien, Pythien, Isthmien, Nemeen Sieger
warcn, kam die Bezeichnung Periodoniken (s. d.),

d. h. Sieger in einer Periodos auf. Solche Sieger
waren z. B.: Sostratos (Forster 349), Cheilon
(384), Herodoros (395), Antenor (409), Philinos
(441),Epitherses (510), Agesarchos (529). Darunter
war Philinos vierfacher Periodonike und hatte1

aufierdem noch Siege zu verzeichnen. Noch hoher
war es vielleicht einzuschatzen , wenn es einem
Athleten gelang, in Olympia an demselben Tage
in mehreren t^bungen zu siegen, z. B. in drei
Laufarten. Dies war schon einmal in alteier

Zeit, 512 v. Chr., dem Phanas aus Pellene ge-

lungen. Jetzt wiederholten sich solche Leistungen
in kurzeren Zwischenraumen. Unerreicht aber
war hierin Leonidas von Khodos, der vier Olym-
piaden hintereinander , 154 (164 v. Chr.) —157
(152 v. Chr.) je im Stadion, Doppellauf und
Waffenlauf zugleich siegte, also in dieser Zeit
zwdf olympische Kranze davontrug, eine uner-
hOrte Leistung, die auch unerreicht blieb (Afric.

zu 01. 157). Ein solcher dreifacher Sieg an
einem Tage brachte dem Athleten den Beinamen
rytaaitjs (Afric. zu 01. 154). Es gliickte spater noch
dem Hekatomnos (32 v. Chr., Forster 551) und
mindestens zweimal dem Hennogenes mit dem
Beinamen Hippos (zuerst 81 n. Chr.. F. 654). Auch
in der Gruppe Stadion-Diaulos-Dolichos siegte

einmal Polites (69 n. Chr., F.648). Viel schwieriger
und daher auch ungleich ruhmreicher war ein
Doppelsieg im Eingkampf und Pankration an
demselben Tage. Der gluckliche Sieger wurde
dann als Nachfolger des Herakles, dem dieser

Doppelsieg zuerst gelungen war, gepriesen und
erhielt den Ehrentitel xagddot-oz oder xagado-
%ovlxr)$ (Plut. comp. Cimon. et Lucull. 2). Der
erste derartige Heraklessieger (favTspog dtp" 'H^a-
x/Jov;) war Kapros aus Elis im J. 212 v, Chr.
(Forster 474, wo die flbrigen Heraklessieger
aufgezahlt sind). Solche Leistungen waren vorher
menials erreicht worden nnd sind daher offen-

bar der Vervollkommnung der Trainiermethode
znznschreiben.

In den bisher geschilderten Formen nnd
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mannigfachen Auswiichse bereits staTk in den
Vordergrund traten. Wenn sichinfolgedessen schon

bei den Griechen zahlreicbe Stimmen erhoben

batten, welche die G. in dieser Form als unge-

eignet fur die Erziehung der Jugend und als fur

den Kriegsdienst geradezu schadlich hinstellten,

so konnte der praktische Sinn der Eoiner, denen

nur die Ausbildung fiir den Staatsdienst und Krieg

vorschwebte, sich zu einer solchen nutzlosen, zeit-

10 raubenden Tatigkeit um so weniger hingezogen

fiihlen. Von einer Aufnahme der griechischen G.

in das Programm der Jugenderziehung konnte

also keine Kede sein. Nur der Diskoswurf wurde
zu den Jugendspielen des Marsfeldes hinzuge-

nommen (Hor. cann. 18, 11 ; sat. II 2, 13 ; ars

p. 380. Mart. XIV 164). AbstoBend wirkte ferner

die vfiUigc Nacktheit, die naeh romischem Ge-

schmack das Schamgeftihl verletzte (Cic. Tusc.

IV 33, 70 ; de rep. IV 4), und als Folge hiervon

Zweigen nahm dann die Fortentwicklung der G.

auch in die romische Periode hinein ihren Fort-

gang. Bevor aber das Augenmerk auf diesen

durch Ausartung und Verfall unserer Kunst cha-

rakteristiscben letzten Zeitraum gerichtet wird,

ist es interessant zu sehen, wie die Homer, nach-

dem sie dem griechischen Einflufi Tur und Tor

geoffnet, die griechische G. , diese ureigenste

XuBerung des hellenischen Nationalcharakters,

bei sich ' aufnahmen.

Die Gymnastik bei den Eomern. G. in

der kunstmafiigen Ausbildung, wie sie die Grie-

chen pflegten, war den Komern vor dem Ein-

dringen des Hellenismus unbekannt. Natiirlich

aber betrieb ihre Jugend wie die aller kriegeri-

schen Volker von jeher solche Leibesiibungen, die

geeignet waren, den Korper zu stahlen und zum
Kriegsdienst tauglich zu machen (vgl.M a r q u a r d t

Privatl. d. Eomer 12 11 7f.). Auch bei den R0- . ,.

mem war der Wettlauf wohl die alteste tbung, 20 und von dem in den griechischen Gymnasien und

und naeh Liv. IX 16, 13 hat Papirius Cursor

hierin alle ubertroifen. Dazu kam an eigentlichen

gymnastischen tbungen noch der Sprung, das

Eingen und der Faustkampf (Dionys. VII 73.

Cic. de leg. II 15, 38. Liv. I 35. Veget. I 9f.

Sen. ep. 15) und dann das mehr kriegsmafiige

Speerwerfen und Fechten (Sen. ep. 88. 19),

ferner Eeiten und Schwimmen, besonders auch

das Ballspiel. Alle diese tbungen wurden von

Palastren ublichen, mit iippiger Lebensweise ver-

bundenen MiiBiggang befurchtete man Verweich-

lichung und Sittenverderbnis. Besonders bezeich-

nend hierfur ist Plut, aet. Eom. 40 to yag £t}Qa-

XoKpeiv v<pe(OQOjvzo oi 'Pwpialoi oqpodga xai xolg

"EXXtjoiv oiovxai firjdsv ovzcog atrtov dovXstag ye-

yovevat xat fxalaniag <x>$ ra yvfivdaia xai tag na-

XalaxQag jioXvv aXvv xai o%oXrp> hnxxovGas zatg

jioXem teal tta.xoo%oXLav xai xo scatSEQaatelv xai

der Jugend am liebsten auf dem Marsfelde 30 xo diaqp&eigsiv ra owfiaza rtov vicov vjtvoig xai

betrieben. Cato der Xltere hat seinen Sohn im
Speerwurf, Waffenkampf, Beiten, Schwimmen und
Faustkampf selbst unterrichtet (Plut. Cato m. 20).

Aber auch agonistische Verwertung der G. kommt
schon in alter Zeit vor, und hier hatten die Eo-

mer an ihren Nachbarn, insbesondere den Etrus-

kern, die ihre Graber mit umfangreichen gym-

nastischen Darstellungen schmiickten, hervor-

ragende Vorbilder. Solche offentlichen Schau-

spiele. ludi ptibliei (s. d.) , bestanden, wie schon 40 ist bereits hcrvorgehoben worden. Abei

die oben angefuhrten Stellen beweisen, vornehm- tive Beteiligung an denselben war nichtangefuhrte

lioh aus Wettlauf, Eing- und Faustkampf (vgl.

ilarquardt Staatsverw. Ill 2 525). Besonders

beliebt war der letztere und man holte sich gute

Faustkampfer auch aus Etrurien, Latium. Cam-
jianien und Afrika (Liv. I So. Suet, Aug. 45;

Calig. 18). Dieser altitalische" Faustkampf ent-

behrte der Arniatur und unterschied sich dadurch

von dem spater eingefuhrten griechischen, neben

ztsgrnaroig xai xtvtjGBGiv evqv§(ioi$ xai Stahatg

axoipEoiv, voj' wv eXa&ov sxQvivxeg zojv onXcov

xai ayozitfaavTsg a.v& otiXit&v xai hmkmv aya&wv
svxQ&nEXot xai siaXaiozQizai xaXoi Xeyecftat. Vgl.

auch Tac. ann. XIV 20. Wird die G. also als

padagogisches Element entschieden abgelehnt, so

iindet sowohl die agonistische wie die diatetische

Seite bei den Romern ein neues Heim.
Wie beliebt die Ludi bei den Romern waren,

Aber die ak-

wie bei

den Griechen ein angstlich gehiitetes Vorrecht

des freigeborenen Burgers, sondern man uberlieB

die Konkurrenz lieber berufsmaBigen Teilnehmern,

die man sich, wie gesagt, vielfach von auswarts

konnnen lieB. Diese Schaustellungen waren mit

den Gladiatorenspielen in gleiche Linie gestellt,

ohne deren Beliebtheit zu erreichen. Als die grie-

chische G. bekannt wuide, lag der Gedanke nahe,

dem er noch unter Augustus bei offentlichen 50 neben den einheimischen Kraften, spater auch

Spielen erwahnt wird (Suet. a. O. CIL X 1074

pugiles caiervarios et pyctas ; sie traten also auch

im Massenkampfe auf). Diese Spiele erfreuten

sich einer groBen Beliebtheit und wurden von

der Masse feineren Genussen, wie szenischen Auf-

fuhrungen, oft vorgezogen (Terent. Hecvr. prol.

25. Hor. ep. II 1, 185).

Insofern war der Boden fur die Aufnahme
der griechischen G. gewissermafien vorbercitet,

ausschlieBlich, solchevon griechischen Sportplatzen

bei den Spielen zu verwenden, und diese Neue-

rung war den rtjmischen Zuschauern nicht un-

willkommen. Immer aber genossen die Fechter-

spiele und Tierhetzen den Vorzug. Das erste

Auftreten griechiscber Athleten in Eom veran-

laBte M. Fulvius Nobilior 186 v. Chr. (Liv. XXXLX
22). Dem Sulla gelang es 81 v. Chr., anlaBlich

seines Triumphes Tiber Mithridates sozusagen die

doeh zeigte es sich, daB letztere bei den Eomern 60 olympischen Spiele naeh Eom zu verlegen. Denn
von allem Anfang an auf eine gewisse Abneigung
stieB und bei ihnen nie ganz heimisch wurde.

Dies hatte verschiedene Griinde. Vor allem ist

nicht zu ubersehen, daB die Eomer mit der grie-

chischen G. zu einer Zeit bekannt wurden, wo
dieselbe ihre Blfitezeit bereits hinter sich natte, wo
das Ziel immer mehr in athletischer Kunstfertig-

keit gesncht wtirde und die oben geschilderten

die von ihm veranstalteten Wettkampfe iibten

eine solche Anziehungskraft auf die griechischen

Athleten aus, dafi in Olympia mit Ausnahme des

Stadionlaufes wegen Mangel an Teilnehmern keine

Ubungen abgehalten werden konnten. Und so

wurden bei besonderen Gelegenheiten auch von

M. Scauras, C. Curio, Pompeius nnd Caesar ath-

letische Wettkampfe veranstaltet (Friedlander
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SittengescK lis 483f. Reisch o. Bd. I S. 866),

Ton den Kaiseni schlieBIich regelm&Big wieder-

kehrende Festspiele gegrundet. Die wichtigsten
waren: miter Augustus die "Axrta in Nikopolis,

die den olympischen Spielen nachgebildeten Augu-
stalia in Neapel, die Neronia in Rom, insbeson-

dere die von Domitian 86 gestifteten Capitolia,

woruber die Spezialartikel nachzusehen sind.

Durch diese nach griechischem Muster eingerich-
teten Wettkampfe wurde der Schaulust der breiten
Massen gefrOnt und so unter dem Vortritt der
Kaiser ein gewisses aufierliches Verhaltnis zur
kunstgem&Ben griechischen Athletik hergestellt.

Die Athleten genossen in Eom gewisse Privile-

gien und ein groBeres Ansehen als Schauspieler
und Gladiatoren (vgl. Gardiner Athlet Sports
174f. Friedlander a. 0. 496f.).

Von tieferer praktischer Wirkung auf die Le-
bensfuhrung des romischen Burgers war jedoch
das Eindringen der hygienisehen G. Seit Augu-
stus das Heerwesen umgestaltet und die Truppen-
aushebung in Italien beschrankt batte, war fur
die Jugend die Notwendigkeit, sich fur den Kriegs-
dienst vorzubereiten, entfallen und nur fur die-

jenigen geblieben, die sicb speziell dieser Kar-
riere widmen wollten. So wurden die altitali-

schen Leibesubungen fiir die breiten Massen in
dieser Hinsicht immer mehr entbehrlich. Da-
gegen trat ein anderer Gesichtspunkt in den Vor-
dergrund, namlich das gesundheitliche Moment.
Nach Marqnardt Privatl. a. 0. trieb man jetzt

G., urn eine frische Farbe zu haben (Cic de offic.

I 36. 130), gut zu schlafen (Horat. sat. II 1, 8),

mit Appetit zu essen und mit Vergniigen zu baden,
wahrend zum Kriegsdienst erfordert wird eine
inventus balnearum nescia (Veget. I 2), mit
andern Worten, die Heil-G. oder Iatraliptik land
in Eom Eingang (Plin. n. h. XXIX 4). Die An-
fange ibrer Beliebtheit reiehen bis in die Zeiten
der Republik zuriick. Dem Scipio Africanus wurde
die Vorliebe fiir die Palastra vorgeworfen (Liv.

XXIX 19, 12), und Yarro r. r. II 1, 1 machte
die ihm unliebsame Beobacbtung, daB auf jeder
Villa ein Gymnasion zu finden sei. Durch die

gymnastiscbe Metbode glaubte man sicb bis ins
hobe Greisenalter gesund zu erbalten (Aelian.

frg. 110 Herch. Petron. 28). In der Kaiserzeit
war dann das griechische Turnen mit seiner Mas-
sage nnd semen Badern sehr verbreitet und gait
bei vielen als wichtiges Hilfsmittel zur Erlan-
gung ktfrperlicher Ausbildung und Gesundheit
(Sen. ep. 15). Kaiser Nero, der fiir griechische
Agonistik und G. grofte Vorliebe hegte, gewahrte
reichliche Olspenden (Tac. arm. XIV 47. Suet
Nero 12), und seine Freigelassenen liefien sicb
fiir ihre Gymnasien, wie einst die Feldherrn Ale-
xanders, den feinen Sand vom Nil kommen
(Plin. n. h. XXXV 168. Suet Nero 45). Als
nun auch die Jugend, die in friiberer Zeit nur
die urwiichsige und zweckdienliche altitalische G.
getrieben batte. allmahlich an der uberfeinerten
griechischen Metbode Geschmack zu finden be-
gann, da erhoben sich unter den Romern zahl-
reiche warnende Stimnien, die auf die verderb-
Uchen Folgen fur die Gesundheit an Leib nnd
Seele anfmerksam machten. Die Jugend werde,
ao hiefi es, durch landfremdes Gehaben, dureh
gymnastische flbungen, Mfifiiggang und scband-

liche Liebschaften entarten (Tac. ann. XIV 20),
Laster ttnd Sittenverderbnis ziehe mit der grie-
chischen G. ein (Plin. n. h. XV 19. XXIX 26.
XXXV 168), die aus griechischen Gymnasien aus-
gehobene Jungmannschaft sei schlaff nnd unfahig
Waffen zu tragen (Lucan. Phars. VIE 270). In
der Opposition, befindet sich aucb Martial. VII
32. XIV 49, und den Gegensatz zwischen einst
und jetzt schildert anschaulich der jiingere Pli-

lOnius Paneg. 13: postquam exercitationibus no-
stris non veteranorum, aliquis, cut decus mu-
ralis aut civica, sed graeculus magister adsi-
stit, quam magnum est unum ex omnibus pa-
trio more, patria virtute laetari usw. Als An-
hanger der der G. feindlichen stoiscben Philo-
sophic hat insbesondere auch Seneca energisch
Front gemacht (vgl. z. B. ep. 88, 18). In der
Praxis kam es auch gelegentlich zur Abschaffung
einzelner besonders sittenverderbend wirkender

20Agone, wie desjenigen zu Vienna 'unter Traian
(Pliiu ep. IV 22).

Diese Eeaktion des nationalen Eomertums
gegen das Eindringen ciner fremden Sitte konnte
aber der immer mehr um sich greifenden Vor-
liebe fiir die griechische G. keinen Einhalt ge-
bieten. Nicht nur im offentlichen Badeleben
spielten die Aleipten (s. d.) eine grofie Eolle, son-
dern die meisten vornehmen Hauser hatten unter
den Sklaven auch Athleten (Sen. ep. 15, 3. 9),

30 die bei dem Herrn die Stelle von Gymnasten ver-
traten, seine Lebensweise beaufsichtigten. Aucb
lieB man gelegentlich Lieblingssklaven in der
Palastra ausbilden (Stat Silv. II 1, 110). Auch
die Frauen beginnen sich fiir die Sache zu inte-

ressieren. Bei den von Domitian eingefuhrten
ersten Capitolien traten auch Jungfrauen im Wett-
kampf auf, dock schaffte man dies gleich wieder
ab. Indes fanden sich Frauen, die sich privat
dem griechischen Sport hingaben und das be-

40 schwerlicbe Training mitmacbten (Iuv. 2. 53. 6,

426. Mart. VII 67), den ausiibenden Athleten
wendeten sie vielfaeh ihre Gunst zu (Tertull.

Spect. 22. Mart. VII 57. Iuv. 6, 356). Und
ebenso wie bei Nero und Domitian, so ist auch
bei spatereu Kaiseni die Vorliebe fiir die G. zu
beobachten, so bei Hadrian, Marc Aurel (Gal. VI
406 K. Hist, aug.' M. Antonin. A), L. Verus (Hist,

aug. 4), Commodus (cap. 17. Pescenn. Niger
1. Dio LXXII 22), Alexander Severus, der

50 sich besonders im Ringen auszeichnete (Hist,

aug. Alex. Sev. 27). Die Beteiligung der ROmer
an den offentlichen Spielen ist aber nie eine
lebhafte gewesen, die vornehiuen Stande haben
sicb so gut wie ganz ferngehalten. Wahrend es

keine Seltenheit war, daB Manner ritterlichen

oder senatorischen Eanges sich im Theater, Cir-

cus oder der Arena aktiv beteiligten, erfahren
wir nur von eineni vornehmen Jiingling, Pal-
furius Sura, dem Sonne eines Consularen, der

60 sich Offentlicb im Ringkampf , und zwar angeb-
licli mit einer spartanischen Jungfrau, sehen liefi

(Schol. Iuv. 4, 53). Im iibrigen spricht eine, wie
es scheint, verderbte Cberlieferung von einem
Rflmer Gains, der 72 v. Chr. einen olympischen
Sieg im Dauerlauf gewann (FOrster Sieger 554).
Pint, tnend. sanit. 5 nennt einen Pankratiasten
Regulus , Mart. IX 72 einen siegreichen Faust-
kampfer Liber; vgl. auch Iuv. 3, 68. Die Lei-
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stungen der RGmer auf dem Gebiet der G. scheinen
also tiber einen maBigen Dilettantismaa nicht
hinausgekommen zu sein, die Fflhrung hatten
nach wie vor, auch in den italiscben Spielen, die

griechischen Athleten. fiber alle diese die G.
bei den RCmern betreffenden Fragen gibt aus-
fuhrlich AufschluB Friedlander Sittengesch.

II 8 483ff. ; vgl. auch Polke Num qua fuerit apud
Rom. ars gymn., Progr. Gleiwitz 1863.

Verfall der Gymnastik. Die geschilderte 10 zugelassen wurde.
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der die Gewahr bietet, daB wohl bei jedem Kampf
einerderRivalen am Platze bleibt, und der mit aport-
licber Ausfttbrung des Faustkampfes jedenfalls
nichts mehr zu tan hat. Es sollte vielleicht die
Athleten von dem Ebrgeiz, sich gerade in solehen
tTbungen hervorzutun, ablenken, wenn in Olympia
nach dem Doppelsieg des Nikostratos 37 n. Chr.
niemand mehr zur Bewerbung um den Herakles-
preis und den Titel eines Nachfolgers des Herakles

Vorliebe einzelner Kaiser fur die griechische G.
und Agonistik verschaffte derselben in der nach-
christlichen Zeit eine letzte Bliite. Es fanden
sich reiche nnd ehrgeizige Manner, deren Wohl-
taten auch der G. zugute kamen. Sie errichteten

neue Gymnasien, die sie mit Stiftungen dotierten,

oder sie veranstalteten mit groBem Aufwand fiir

ihre Mitbiirger neue lokale Festspiele u. dgl.

Hier ist vor alien Herodes Atticus (s. d.) hervor-

Ein weiteres charakteristisches Merkmal dieser
Periode ist die Reklame und die Prahlsucbt, die
in den Inschriften der Ehrenstatuen zu beobachten
ist und die mit der einfachen Sacblichkeit der
alteren Zeit auffallend kontrasticrt. Alle Neben-
umstande, die den betreffenden Sieg als besonders
glanzend erscheinen lassen konnten, z. B. daB der
dargestellte Sieger im Ringkampf nie zu Falle
kam {axrcQTos) oder nie die Chance eines etpedoo;

zuheben, der die Stadien von Delphi und Athen20(s. d.) hatte, und Ahnliches warde entsprechend
in Stein haute nnrl mifh Amn T?*icfn1n+7 t™ Alvrm. liflrrrnT^fllinliAv, ^^.,1 x,^«« ™^- «:„ j„—~±: o*^_in Stein haute nnd auch dem Festplatz von Olym-
pia in hervorragender Weiae seine Fiirsorge zu-
wendete. Ein neuer Aufschwnng auf sportlichem
Gebiete war die Folge dieses privaten Interesses.
Aber dieser Aufschwung trug bereits die ersten
Spuren des Verfalls in sich. Einer der Grunde
desselben war die enorme Ausbreitung, die zur
Kosmopolitiaiermig und immer grOBeren Entfrem-
dung von der ursprungllch echt griechischen Eigen-

hervorgehoben, und wenn gar ein derartiger Sieg
zum erstenmal errungen und damit ein Rekord
aufgestellt war {xQOiTos av$oa>jta>v u. dgl,), wurde
dies mit Stolz vermerkt. Beispiele zusammen-
gestellt von Reisch o. Bd. II S. 2055. Gardiner
a. O. 179ff., besonders bezeichnend die den M.
Aurelius Asclepiades verhimmelnde Inschrift IG
XIV 1102, der allerdings eine Unzahl von Siegen
erkampft hatte und einer der erfolgreichsten

art fuhrte Die Zahl der Agone wuchs ins MaB- 30 Athleten des 2. Jahrh. n. Chr. gewesen sein muB.
lose, sodaB es namentlich im Osfcen des Reiches
kaum einen groBeren Ort gab, der nicht seine
Spiele gehabt hatte , die vielfaeh zu Ehren der
Kaiser veranstaltet und nach ihnen benannt wur-
den (vgl Reisch o. Bd. I S. 860f. Schmid
Attic. IV 571, 19. Gardiner a. O. 170. 180.
Jilthner Wien. Stud. XXIV 285ff.). Die groBen
Nationalspiele haben jetzt nicht mehr panhelleni-
schen, sondern oknnienischen Charakter, und der

Interesse fiir Rekordleistungen, das ja in gewissen
Grenzen von jeher vorhanden war, zeigt iibrigens

schon Plin. n. h. VII 83f.

Als Beweis fiir die grofiartige Entfaltung der
G. als Kunst oder Handwerk in jener Zeit kann
ferner der Umstand gelten, daB sicb die aus-

iibenden Kunstler, die Berufsathleten, in Genossen-
schaften zu organisieren beginnen. Ansiitze zu-

solehen Vereinigungen auf kultlicher Grundlage
nettbewerb steht somit gleichsam der ganzen 40 mogen schon friiher vorhanden gewesen sein, die
Welt offen (vgl. Olympia V 54.436). Die kolos-
sale Verbreitung auch auf nichthellenischem Boden
konnte natiirlich nicht ohne Wirkung auf die
Entwicklung der G. bleiben, und insbesondere
macht sich der EinfluB Roms in gewissem Sinne
nachteilig bemerkbar.

Die Vorliebe der E6mer fiir Gladiatorenspiele,
Tierhetzen und Naumachien gab auch dem Ge-
schmack der Menge auBerhalb Italiens eine neue

eigentlichen Athletenvereine (gvoros, ovyoSog) sind
aber nicht vor Hadrian sicher nachzuweisen. Diese
Korperschaften, deren Zahl eine bedeutende ge-

wesen sein mufj, zogen von Agon zu Agon, um
in den Wettkampfen aufzutreten, und obwohl wir
uber ihre Einrichtung und Wirksamkeit sehr wenig
wissen, kOnnen wir annehmen, daB sie fiir die

Entwicklung der G. nicht ohne EinfiuB waren.
Schon wegen der groBen Konkurrenz muBten sich

Kichtung, und diese romischen Spiele werden auch 50 die einzelnen Vereine bemuhen, das gvmnastische
in Griechenland eingefiihrt, z. B. in Korinth, ja
auch in Athen, wo sie nicht nur im panathenai-
schen Stadion, sondern sogar im Dionvsostheater
abgehalten wurden (Dio Chrys. XXXl'121). Die
Folge davon ist ein starke's Sinken des sport-
lichen Niveaus. Das Volk findet Gefallen an den
rohen und blutigen Schauspielen und interessiert
sich nun kaum mehr fiir das rein Gvmnastische.
Die roheren Ubungen wie Faustkampf und Pan-

Training nach MOglichkeit zu vervollkommnen und
neue Methoden zu ersinnen, um ihre Mitglieder
tuchtig auszubildcn. Besonders angesehen war im
2. Jhdt. die ovvodog %voxtx7} xdv neoi xbv 'Hoaxtia
d&XrjT(ov leooveiHwv otEtpavtixwv (IG XIV 1054f.J,
die zu Beginn des 4. Jhdts. als tega I-vanny wqi-
TiolioTtxi} otxovfizvixTj aivoSog (IG XIV 956b 19)
bereits den ganzen Erdkreis urafaBte. Im einzelnen
verweise ich aufR e i s ch o. Bd. II S. 2056ff. Poland

kration, die ohnedies stets in der Gunst des 60 Griech. Vereinsw. 190f\ 147tf. Gardiner a. O.„v.,_ _._,.,.,
174ff^ PriedUnder sittengesclli us 297f_

Die Verfeinerung des Training, die in der
Kaiserzeit offenbar ins MaBlose ubertrieben wurde,
konnten wir genauer verfolgen, wenn nicht die

gvmnastische Literatnr (s. o.) fast ganz verloren
gegangen ware. Aber aus den Angriifen, die von
medizinischer Seite, namentlich Galen, dann von
Philostratos u. a. dagegen unteraommen wnrden,

PGbels standen, finden fait allein noch Beachtung,
und die fortschreitende Verrohung. die man hier
beobachten kann, ist eine Kouzession an die neue
Oeschmacksricbtung. Der ohnedies schon allzu
gefahrliche harte Eiemen, die a^alga, genugt dem
Blutdurst der schaulustigen Menge nicht mehr,
es wird ein metallenes Mordinstrnment erfnnden
(a. Caestus), ein Totsc&lager gefahrlichster Art,
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kOnnen wir uns immerhin eine annahernde Vor- das in starre Systeme gezwangte Training zeitigte*

stellung bilden. Die Diat, die Nahrungsaufnabme die Auswiichse in physischer und moralischer Be-

wurde durch genau festgesetzte Kegeln bestimmt ziehung, die damit verbunden waren, bei denken-

und namentlich auf reichliche Fleischkost und den Menschen vielfach eine lebhafte Opposition

genaues Einhalten der Zeiten fiir Anstrengung hervor. Die Meinung uber den Wert der G. war

und Schlaf Gewicht gelegt, ein Vorgehen, das ja, wie wir sahen, schon in alter Zeit, als sie?

von Galen als gesundheitswidrig getadelt wurde sich noch in cinfacheren Formen bewegte, sehr

(IV 753. VI 180 K.). Vgl. auch o. Bd. I S. 2058f. geteilt. Dichter, Denier und Arzte befafiten sich

und die oben zitierte Philostratosstelle Gymn. 44, zn alien Zeiten mit der Frage nach der Berech-

wo der Alitor sicherlich nicht nur die Vergangen- 10 tigung und dem Werte der G- und Alhletik, die

beit, sondern auch seine Zeit im Auge hat. Fur also von jeher eine Streit- und Tagesfrage dar-

iiberaus wicbtig beim Training der Athleten halt stellte, zu der ein jeder gebildetc Mensch irgend-

man die Einreibungen mit 01 und die Massage, wie Stellung nehmen muBte. GewiB bot sie auch,

und da diese auch in der fiir die Laien bestimmten namentlich in der Kaiserzeit, ein beliebtes Thema
Heil-G. unentbchrlich waren und von den fiir rhetorische Ubungen und Disputationen pro

Irzten zu hygienischen Zwecken angewendet wur- und contra. Das schaulustige Volk hatten die

den, haben an der Ausbildung der Methoden Arzte Athleten und ihre Trainer naturlich uberall auf

wie Gymnasten gleichermaBen mitgearbeitet (s. u.)
;

ihrer Seite, zugleich aber auch alle diejenigen,

Besondere Sorgfalt aber verwendeten die ziinf- welche auf die breiten Massen wirken wollten,

tigen Gymnasten auf die Vervollkommnung der 20 insbesonderc die Sophisten. unter denen begeisterte

eigentlichen Trainiermethode , d. h. auf die Art Auhanger der Gymnastenkunst zu finden waxen,

und Weise, wie die Athleten in den Leibesubungen wie Dio von Prusa XXVIJI und Ps.-Plut. xf.qi^ aoxr)-

selbst praktisch ausgebildet wurden , wie man oecog. Dazu bieten Inschriften und Papyri wich-

ibre Krafte in Anspruch nalim, urn die Leistungs- tige Beweise fur das Ansehen der Athleten und

fahigkeit bis zu dem hochsten erreichbaren Grade ihrer Vereine in der Kaiseizeit (s. o. und z. B.

zu steigern. Es gab verschiedene derartige Trai- CIG 5906-5914, Wessely Coip. papyr. Hermop,

niermethoden, iiber deren Nutzen gestritten wurde. I n. 52—62. Kenyon-Bell Greek Pap. in the

Bekannt ist uns nur das aus einem Zyklus von Brit. Mus. JII [1907] 214ff.).

vier Tagen bestehende sog. Tetradensystem. An- Die Opposition, die sich gegen diese unbe-

gewendet wurde es von den Gymnasten Theon 30 dingte Verhimmelung der G. wendet ,
ist zwei-

von Alexandria und Tryphon, die es wahrscheinlich facher Art. In entsehiedenem Gegensatz stehen,

auch erfunden hatten. Bei Gal. Thrasyb. 47 (V wie schon angedeutet, die Mediziner, an ihrer

898 K. 99, 19 H.) und bei Phil. Gymn. 47 wird Spitze als besonders enragierter Gegner Galen,

der Vorgang naher besehricben, wobei allerdings Bei Besprechung des Begriftcs wurde gezeigt, dafi

Untersehiede in der Terminologie zu konstatieren er der Athletik, die er als Afterkunst {y.axox^vla)

sind, welche die Sache selbst aber nicht beriihren. bezeichnet, den edlen IS
1 amen G. uberhaupt ab-

Bei Galen wird oifenbar auf die faktische Beihen- spricht und nur die hygienische Seite dieser

folge kein Gewicht gelegt (vgl. Juthner Phil. Kunst, also die Heil-G., gelten lafit. Besteht

Gymn. 285ft.). Der Vorgang war folgender: Am namlich die Gesundheit im Ebenmafi, so bringt

ersten Tage wurde vorgenommen die aaQaoxevrj 40 die athletische G. im Gegenteil ein rbermaG her-

oder das magaoxtva^ov yvfivaaiov , welches aus vor. indem sie die Fleischfiille vermehrt und ver-

einer energischen, raschen und kurz dauernden dichtet und eine Menge iiberaus dicken Blutes

Bewegung bestand (vgl. auch Gal. VI 222) und hervorbringt; deun sie will nicht blofi die Kraft,

auf den Hohepunkt der Anstrengung vorbereiten sondern auch die Ma.sse des Korpers erhohen.

sollte. Dieser letztere Avar das am zweiten Tag Die Folge dieses unnatiirlichen Zustandes bleibt

angesetzte smzfuvav oder rtltiov yvpvdoiov, auch nicht aus. Die einen vcrlieren plotzlich die Sprache,

tcaraaxevrj genannt, welches, wie schon der Name die anderen das Gefiihl und die Bewegung und

sagt. in der hochsten Entfaltung der Erafte be- sind ganz vom Schlag geruhrt, oder es springt

stand, die ITbungen also so zeigte wie im Ernst- ihnen zumindest ein Gelafi und sie erleiden einen

jedoeh anderen Nachrichten widerspricht.

dritter Stelle folgende avmtg oder aTto&EQaxeia in der Ringschule sind die Athleten zugerichtet

ist naeh dem verderbten Text bei Philostratos wie die Liten Homers: lahm, schielend ,
zer-

kein vollstandiges Ausspannen, sondern ein Nach- schunden und verstummelt: ti^qI \uxq. oqp. 5 (V

lassen und allmahliches Wiederaufnehmen der 910 K. 102 M.). AuJ^erdem aber werden sie, wie

Bewegung, die dann am vierten Tage bis zur schon Platon richtig bemerkt hat (P.ep. HI 410 b),

mittleren Starke anwachst. Dieser namlich, ^ furs praktische Leben ganzlich untauglich. Galen

LtsoEvovoa oder fjLEQiopog , bringt eine mafiige hat sich selbst iiberzeugt, dafi er kraftiger war

Leistung, die man sich als eine Art Markieren 60 als die angeblich besten Agonisten, die schon

der betreffenden Ubung vorstellen kann. Dieser zahlreiche Krauze im Wettkampf davongetragen

Zyklus scheint der bekannteste und verbreitetste hatten ; denn fur Marsche und militarische Dienst-

gewesen zu sein. Andere G}*mnasten hielten leistungen, noch mehr fiir burgerUche und Feld-

wiederum andere Trainieimethoden fiir zweck- arbeiten, oder wenn es gait einen kranken Freund
dienlich, nnd wir werden sehen, dafi sich Philo- zu pfiegen, kurz zu irgend einer Beihilfe in Rat
strat energisch gegen die Tetraden wendet. und Tat waren sie unbrauchbar wie Schweine.

Cberhaupt riefen die Folgen, welche diese bis Thrasyb. 46 (894 K 96f. H.). Nicht das un-

til ftuflerste Subtilitaten ausgearbeitete Diat und rationelle athletische Training also, sondern eine

.suuy vjryuinusbiK. irymnasajt isu/v

von den Xrzten kontrollierte und auf ihre Wir- streng individuell behandelt, wozu der Gymnast
kungen berechnete gesunde Bewegung und Lebens- allerdings mit einer Reihe von Kenntnissen aus-

weise ist die von Galen zugelassene Art der G., gerustet sein muB, die eine wissenschaftliche

wobei die tJbungen der Palastra, rationell ange- Behandlung des Training ermOglichen (Kap. 48
wendet, natiirlich nicht ausgeschlossen sind. Der — 54), Danach ist also die G. auf eine falsche-

.hygienische Zweck wird Gal. VI 167 folgender- Bahn geraten und mufi rcformiert werden, dann

maben formuliert: xotvoe fih ovv 6 nQoxeQog aber reprasentiert sie einen weftvollen Bestand-

atonog (namlich die Ausscheidungen) olq> tq> toil des Wissens und Konnens des Menschen.

yvf*vaaiq> t&v a&krjt&v xe xal xtbv bxiovv sqyov Der archaistische Zug, der auf den ver-

avayxatov ev xm §i(o biaTtqaxxovxoiv olov tfxoi 10 schiedensten Gebieten fiir jene Zeit charakteri-

attanxovxcQv • xal yag xaxdvov dio xovg ztavxag stisch ist und der auch aus derartigen Beform-

iXdyofisr dvai oxostovg- irnggabaai xe xa axsgea bestrebungen auf dem Gebiet der G. hervor-

fidgia rov ^d>ov xal xwaJaai xa Ttsgixxdifxaxa. leuchtet, scheint an dem konservativen Verhalten

Die andere Art der Opposition richtet sich Spartas auch in der Kaiserzeit Nahrung gefunden
nicht gegen die Institution als solche, sondern zu haben. Dort wurden die veralteten Lykur-
gegen die Eichtung und Entwicklung, welche die gischen Vorschriften neu belebt, und allenthalben

G. genoinmen hat. Es entsprach dem Zuge der regte sich in der Literatur neues Interesse fiir

Zeit. wrenn man auch auf diescm Gcbiete wie auf die Sitten der Lakcdaimonier. Enren Konserva-

so vielen anderen von der entarteten Gegenwart tivismus auf dem Gebiete der Jugenderziehung
seine Blicke zuriicklenkte auf cine bessere Ver- 20 und der Leibesubungen haben die Ausgrabungen
gangenheit und als Laudator temporis acti die der Englander in Sparta durch neugefundene in-

gute alte Zeit als Muster hinstellte und wieder schriftliche Bclege erhartet (Ann. Brit. sch. Ath.

zu beleben suchte. In die graue Vorzeit verlegt Xn. XIII und Gardiner a. O. 18Bff.).

Lukian den Schauplatz seines Dialogs Anacharsis, Aber alle theoretischen und praktischen Ver-

worin Solon den wifibegierigen Barbaren in ein suche, den fortschreitenden Verfall der altehr-

athenisches Gymnasion fiihrt und ihm. da er das wurdigen Kunst hintanzuhalten, waren vergeblich,

Treiben der jungen Leute unbegreiflich zwecklos zumal im 4. Jhdt, unter den Lehrern der Jugencl

findet, in begeisterten Worten die Segnungen der die Abneigung iminer entschiedener hervortritt

palastrischen Leibesubungen preist: eine Apo- (Himer. XXII 7. Liban. ep. 1119). Die Sache
logie der G. der guten alten Zeit, die die An-30hatte sich in sich selbst iiberlebt, und auliere

griffe auf die modcrne Athletik in die richtigen Umstande kamen hinzu, die ihren Untergang be-

Grenzen verweisen will. Erhebt sich diese Schrift schleunigten. Auch die Scheinfreiheit , die sich

nicht wesentlich iiber das Xiveau einer leichten Hellas lange Zeit bewahrt hatte, ging allmahlich

feuilletonistiscben Plauderei, die allerdings einen verloren , und als das Christentum unter Con-
Beitrag zu einer wichtigen Tagesfrage liefem soil, st-antin als Staatsreligion Eingang fand, richtete

so ist der Essay des Philostratos iiber G. (s. o.) sich der Kampf gegen alle Einrichtungen. die dem
schon etwas ernster zu nehmen, da der Autor, Heidentum irgendwie zur Stiltze dienten. Dazu
wenn auch einen iihnlichen journalistischen Zweck gohflrten aber vor allem auch die auf kultiicher

verfolgend und ohne eigene technische Kennt- Grundlage erwachsenen panhellenischen Feste und
nisse, doch auf technischen Quellen aufbaut und 40 die dort abgehaltenen Wettkiimpfe. Ihr Glanz
durch klare Stellungnahme zu den Auswiichsen erblaBte immer mehr und mehr, sie wurden der
der modemen Athletik und durch tieferes Ein- Keihe nach abgeschaftt, und in der 293. Olym-
gehen auf die Sache selbst ein hoheres Interesse piade (393 n. Chr.) , unter Theodosius I., wurde
beansprucht. Gesichert ist dieses in hohem Ma6e, auch das Hochfest des Zeus in Olympia zum
da die Schrift die einzige erhaltene Abhandlung letztenmal gefeiert. DeT letzte Olympionike,
iiber G. aus dem Altertum darstellt. Auch Phi- dessen Name uns erhalten ist, war der armenische
lostratos hat in der Kontroverse betreffs der G. Prinz Varazdates, der 385 einen Sieg im Faust-
Stellung genommen, und zwar gegen die MiB- kampf davontrug. In den Provinzen. namentlich
griffe der Berufsathletik, aber fii r eine rationelle im Orient, fristeten manche Offentlichen Spiele,

und auf wissenschaftlichen Prinzipien aufgebaute 50 z. B. zu Antiochia in Syrien, noch eine Zeitlang
G., die als solche in Schutz genommen und ge- ihr Dasein (Corsini Diss, agonist. I 11. IV 11.
priesen wird. Die verhangnisvollen Folgen des Krause Olympia 210).
verfehlten Training der Gegenwart sind raili- IV. Die Gymnastik im Mythos.
tarischeUntauglichkeit.Tragheit^'erweichlichung, Wie sich jede LebensauBerung der Gricchen
moralische Verkommenheit. Die Grunde sind die in ihrem Mythos wiederspiegelt, so wird natur-
uberfeinerte Kost , die auch bei Knaben obliga- lich auch die G. in die hohere Sphare der Gotter
torische Zwangsdiat und trage Lebensweise, vor und Heroen projiziert und die Eeprasentanten
allem die pedantische Anwendung des Tetraden- der kraftvollen mannlichen Jugend unter ihnen
zyklus ohne Riicksicht auf die Individualist der mit ihr in Verbindung gebracht. Von den Got-
Athleten (Kap. 44—47j. die sogar den Tod zur 60 tern ist es besonders Apollon und Hermes, von
Folge haben kann (Kap. 54). All das mufi anders den Heroen Herakles und Theseus, die hier in
werden, und als Vorbild schwebt vor das erfolg- Betracht konunen und die als Patrone der Turn-
reiche naturliche Training der guten alten Zeit, kunst angesehen wurden. Andere kommen hin-
das bei einfacher Kost und naturlichen Kraft- zu, und auch was Homer uns iiber die trojanischen
ubungen ohne medizinische Finessen instinkt- Helden berichtet, gehtirt, streng genommen, hie-
maBig das Richtige traf. Diesem Ideal kann her und ist nur als Spiegelbild der altesten Ver-
man sich wiederum nahern, wenn man die ge- haltnisse und als erste Nachricht an die Spitze
fahrlichen Tetraden verwirft und den Athleten der geschichtlichen Entmcklung gestellt worden.



Apollon wurde als schflner, kraftiger und

«iegreicher Heldenjungling vorgestellt (Hymn, in

Apoll, Pyth. 271. Callim. ApoU. 36. Apoll. Rhod.

Il 674 ff.). Nach einer olympischen Legende

hatte er den Hermes im Lauf, den Ares im
Faustkampf besiege (Paus. V 7, 10), desgleichen

im Faustkampf den Phorbas (Hymn, in Apoll.

"211. SchoL Horn. II. XXIH 660; vgl. audi

Oerhard Auserl. Vasenb. 70 und Paus. X 32,

II»IIIIMHI,III

Habich Jahrb. XIII (1898) 61f. Gruppe Gr.

Myth. II 13401 Spathakis Athen. I 320.

Farnell Cult, of the gr. stat. V 28ff.

Herakles war der kOrpergewaltigste trnter

alien Heroen und somit der gegebene Trager

aller gyrmiastischen mad athletischen Tugenden.
Unter seinen Taten kommen fur die Palastra

insbesondere die Eingkampfe in Betracht, die er

init verschiedenen Unholden ausfocht. So mit

6). Doch pflegte er audi andere Ubungen z. B. 10 Acheloos in Aitolien, der iibrigens als Svaycbvtog

<ien Diskoswurf, und cr soil mit der Scheibe

seinen Liebling Hyakinthos getetet haben (Phil.

Imag. T 24). In Sparta hatte er den Beinamen
Kdgvsiog Agofiauvs (Paus. Ill 14, 6. CIG 1446),

in Kreta hieB er dgo^dtog (Plut. quaest. conv.

VIII 4) und wurde neben Hermes und Herakles

als Vorstand der Gymnasien und Palastren und
als Vorbild und Huter der mannlichen Jngend

verehrt. Die apollinischen Feste wie die Gymno-

verehrt wurde (Phil. Heroic. II 146. 29 Kays.;

s. o. Bd. I S. 214ff.), Antaios in Libyen (Bd. I

S. 23401), Eryx in Sizilien usw. (Bd. VI S. 604), ja

auch der Kairipl' mit dem nemeischen L6wen
gehort hieher. Doch war er nicht blofi ein ge-

waltiger Ringer, sondern auch Pankratiast und
hat in beiden Kampfen Siege davongetragen (s. o.

und Paus. V 8, 4. Schol. Pind. Pyth. p. 297.

Hygin. 273). Ihm wird von einer alteren ttber-

paidien in Sparta, die Theoxenien zu Pellene, 20 lieferung die Stiftung und Ordnujig der olyni-
JJ T»-^-1--— — T\.n_-ui — j .i: ~ *kj.:„ ,™— ™^4- pischen Spiele zugeschrieben (Pind. 01. Ill llff.

XI 42fF. Lysias bei Dion. Hal. Lys. 30. Kal-

lim. in den Aitia, Schneider II 64f.), wahrend
nur jiingere Nachrichten vor ihm den idiiischen

Herakles als Grunder ansetzen. Dort siegte er

auch im Faustkampf und Pankration {Paus. V
8, 4) und wurde daher von Archilochos in einem

Hyinnus als xaXXlvtxog gepriesen, So wurden denn

auch allenthalben gymnische Spiele veranstaltet,

-die Pythien zu Delphi und die Aktia waren mit

.gymnischen Agonen verbunden. Vgl. Erause
•Gymn. 52 f. 170 ff. Roscher Myth. Lex. I 2421
Preller-Robert Gr. Mvth.4 I 272ff. Wer-
nicke Jahrb. VI 2151

An Hermes wird bei Homer und im Hymnus
•die Schnelligkeit und Kraft hervorgehoben, und
diese beiden Eigenschaften haben ihn oftenbar

auch zum Gott der G. und Agonistik und zum
Ideal der trainierenden Epheben gemacht, da es 30 die seinen Namen trugen (Herakleen). Er gait

ja bei den gymnastisehen Ubungen und Wett- «nwnhl nls Vorbild fiir die Enhehen und Palaat-

kampfen in der Tat vor allem auf Schnelligkeit

und Kraft ankommt. Als Patron der Leibes-

iibungen und Spiele hatte er den Beinamen dyco-

viog oder ivayatviog (z. B. Pind. 01. VI 79; Pyth.

II 10; Isthm. I 60. Schol. Nem. X 53. Simonid.

bei Athen. XI 490 F. Aristoph. Plut. 1161. Hor.

carm. 1 10, 3. Ovid. Fast. V 667. CIG 251. 1421.

4377. Kaibel Epigr. gr. 295. 948). Die Pa-

sowohl als Vorbild fur die Epheben und Palast-

riten wie auch insbesondere fur die Berufsathleten

und wurde demnach in zwei Grundtypen darge-

stellt. Einerseits der bartlose jugendliche, als

dessen Modell der palastrisch ausgebildete attische

Ephebe vorgestellt werden kann, dem Athleten-

ideal des 5. und 4. Jhdts. entsprechend, mit

leichtem, schlanken KOrperbau. Solche Statuen

waren neben Hermes, Eros und den Dioskuren

lastren und Gymnasien waren ihm heilig, galteu40in den Gymnasien zu sehen; (vgl. z. B. Furt-

als seine Stiftungen und wurden nach ihm be- wangler bei Roscher I 2156—2160. 2179).

nannt (so in Athen Paus. I 2, 4), und dort sowie

an den Eingangen von Stadien standen auch

seine Biider, Altare und Inschriften, die ihn ver-

herrlichten (Paus. V 14, 9. VIH 32, 3. 39, 6.

I 2. 5. 17, 2. Phil. Gymn. 16; vgl. auch Roscher
Myth. Lex. I 2391)." Zu Tanagra erscheint er

-als Ephebe im Kampfe an der Spitze der Epheben
mit einer Striegel bewchrt (Paus. IX 22, 2). An

Der zweite Typus, deT sich in nachalexandrinischer

Zeit entwickelte, zeigt den Habitus eines Berufs-

athleten: gewaltige GliedmaBen, kolossale Mus-
kulatur, ein machtiger Nacken bei verhaltnismaBig

kleinem Kopf und kurzer Hals. Diesen Typus
reprasentiert am besten der sog. HeTakles Farnese.

Die Verehrung, die ihm die Athleten als Schutz-

patron ihrer Zunft entgegenbrachten , zeigt sich,

verschiedenen Orten wurden ihm zu Ehren Wett- 50 wie wir sahen, auch darin, dafi man seine

kampfe von Knaben und Jiinglingen veranstaltet

("EQfiata, s. d.), so zu Pheneos in Arkadien, Pellene

in Achaia. Kvdonia auf Kreta, zu Athen, Svra-

kus und Teos (Paus. VIII 14, 10. Schol. Pind.

01. VII 156. Aischin. Timarch. 10. Plat. Lys.

206 D. 223Bsamt Schol. Teophr. Char. 27. CIG
3087). Hermes selbst zeichnete sich in einer

Reihe von Kampfen aus, so im Faustkampf. Lauf

und Diskoswurf, und wurde auch als jugendlicher

Leistungen nachzualmien und zu erreichen suchte

(devrsgog aq?' 'HgaxXEovg), feiner darin, dafi sein

Name in den Titel von Athletenvereinen auf-

genonnnen wurde (avvodog $voxixi) zojvjisgi'Hga-

xtia; vgl. Preller Gr. Myth. H3 259ff.)-

Theseus ist ein Abbild des Herakles auch im
Hinblick auf sein Verhaltnis zur G. Das Muster

eines attischen Epheben, ist er naturlich auch in

alle Kunste der Palastra eingeweiht und ver-

Athlet mit dem Diskos oder der Striegel dar- 60 sinnbildlicht im Kampfe mit Unholden, wie

gestellt (Korinna frg. 11 B. Heracl. incredib. 9;

vgL auch den Art. Herme s). Spate re Sagen-

formen feiern ihn als Lehrer der G- (Luc. dial,

deor. 26, 2) und als Vater (Phil. imag. II 32)

oder Geliebten der Palaistra (Serv. Aen. VIII 138).

Naheres daruber bei Krause Gymn. 169ff.

Roscher- Henues der Windgott 36ff. und Myth.
Lex. I 23671 Preller-Robert a. O. 4l5ff.

tibrigens auch Herakles oder z. B. auch Poly-

deukes, den ersten Triumph kunstmaBigeT G. uber

rohe Gewalt. Der Gegensatz scheint allerdings

nicht konsequent duTchgefuhrt, da Plat. Leg.

796 A auch den Antaios, Kerkyon, Epeios und
Amykos als Erfinder von Kunstgriffen im Ringen

und Faustkampf bezeichnet. Lides nach Pans.

I 39, 3 war Theseus der Erfinder der Ringkunst

z\)ro uymnasnK

und hat den Kerkyon ao^Uf. niedergerungen; vgl.

die Schale des Dnris (Gerhard Auserl. Vasenb.

JII 234. Baumeister Denkm. Ill 1789 und
die ubrigen von Klein Euphronios 71fF. zusammen-
getragenen Darstellungen, ferner Wernicke
Jahrb. VI 20811). Auch den Minotauros bekampft

Theseus zwar in alterer Zeit mit dem Sclrwert,

spater aber mit den Kunsten der Pale und des

Pankration (Baumeister III 17901). Es war

eine naheliegende Pikanterie, ihn auch mit seinem 10

dorischen Urbild Herakles im Kampfe zusammen-

zustellen, der dann naturlich unentschieden blieb

(Phot. bibl. cod. 190 p. 151 Bekk. Eustath. II.

V 589, 40). Auch Theseus wurde in Gymnasien

und Palastren durch Altare und Standbilder geehrt,

so z. B. zusammen mit Hermes und Herakles im
Gymnasion zu Messene (Paus. IV 32, 11, und ihm zu

Ehren warden zu Athen gymnische Agone (Theseia)

veranstaltet (jVlomm sen Feste d. St. Athen 278m).

Von sonstigen Mythen, in denen die G. eine 20

Eolle spielt, sind vor allem zu erwahnen meh-
rere Episoden der Argonautensage (vgl. J ess en
o. Bd. II S. 743ff). Zu Ehren des Thoas ver-

anstaltete Iason auf Lemnos Kampfspiele, deren

Preise in Gewandern bestanden (Belegstellen o.

Bd. II S. 755). Philostr. Gymn. 3 lafit damals

den Iason zum erstenmal lunf tTbungen vereinigen

und so das Pentathlon erfinden. Telamon war

der beste im Diskoswurf, Ljmkeus im Speerschufi,

in Lauf und Sprung die Sonne des Boreas , Pe- 30

leus iiberragte alle im Ringkampf und blieb da-

durch auch Sieger im ganzen Pentathlon. Vor
der Einfahrt in den Bosporos entwickelt sich

zwischen Polydcukes und dem Bebrykertursten

Amykos der auf der Ficoronischen Cista so schOn

verewigte Faustkampf um die Quelle, der mit der

Niederlage und Fesselung des Barbaren endigte

(s. o. Bd. II S. 7591). In Iolkos wurden nach
dem Tode des Pelias die beriihmten a&la Ixi

IJekia gefeiert, die am amyklaischen Thron und 40

auf der Kypseloslade dargestellt waren. Herakles

war Kampfrichter. Es gab Pferderennen , einen

Faustkampf zwischen Admetos und Mopsos. Ringen
zwisehen Iason und Peleus oder nach dem ko-

rinthischen Deinos, Berlin 1655 (Mon. d. Inst. X
Tal 4. 5), zwischen Peleus und Hippalkimos oder

nach Apollod. Ill 9, 2 zwischen Peleus und Ata-

lante, auBerdem Diskoswurf und Wettlanf, worin

Iphiklos siegte. Die Preise waren Dreiftifie (vgl.

Preller GrMvth. 113 338ff. Weizsacker bei 50

Roscher Myth. Lex. Ill 1859). Der Ringkampf
zwischen Peleus und Atalante ist auch sonst,

wenn auch ohne Bezug auf die Leichenspiele des

Pelias auf sf. Vasen dargestellt (vgl. besonders

Gerhard Auserl. Vas. 237. ferner 177), dann
auf einem etru^ldschen Spiegel (Gerhard Etr.

Spiegel Taf. 224). Im Ringkampf hat Peleus

nach der alteren Sagenversion auch seine Ge-
mahlin Thetis gewonnen (vgl. hieruber Bloch
bei Roscher Myth. Lex. Ill 18341). Atalante er- 60
scheint dann auch in anderem Zusammenhang als

sportfrohe Jungfrau, namlich im Wettlauf mit
ihrem Freier Hippomenes oder Melanion, der sie

durch die List der goldenen Liebesapfel besiegt

(Escher o. Bd. II S. 18941).

V. Verhaltnis zur Kunst.
Fur die griechische Kunst wurde die griechi-

sche G. Ton grondlegender Bedeutung, und Fuit-

wangler sagt mit Recht, dafi erstere ohne letz-

tere nicht denkbar sei. Die griechische Kunst

steht von allem Anfang an unter dem Zeichen

der G. und hat sich von diesem EinfmB nie

ganz freigemacht. Dadurch unterscheidet sie sich

auch von der des Orients. Wahrend den Agyp-

tern. Babyloniern und Assyrierh die G. in grie-

chischem Sinne unbekannt war, und ilire Kunst.

daher auch nicht den gymnastisch durchgebil-

deten KQrper kannte, iibernimmt die griechische

Kunst friihzeitig von der G. die voTlige Nackt-

heit und bildet das nackte athletische Ideal, ja

auf dieses Ideal ist die griechische Kunst zu-

nachst ganz gerichtet. Wir haben darin ein Haupt-

merkmal derselben zu erkennen, durch das sie

sich von der Kunst aller anderen Volker und
Zeiten wesentlich unterscheidet. Ebenso wie die

kunstgemaBe G. der griechischen Ktiltur eigen-

tumlich war, so ist auch das gymnastische Ideal

der griechischen Kunst ausschliefilich eigen und
sonst nirgends anzutreffen. Seine Herrschaft ist.

ein beredter Beweis dafiir. welche Rolle die G,

namentlich vom 6.-3. Jhdt. v. Chr. heim Volke

spielte, denn nur unter ihrem EinfluB konnte

der Zeitgeschmack, der sich in jener Erscheinung

auspragt, diese Richtung einschlagen. Ein Haupt-

moment ist hiebei eben die vollige Nacktheit der

Athleten bei den Ubungen. Die vom Training

herrlich durchgebildeten gesundheitstrotzenden

KOrper der turnenden Jugend zogen die Aufmerk-

samkeit und Bewunderung der Zuschauer auf sich

und bei den Wettkampfen wird nicht bloB die

Energie und Korperkraft, sondern auch die Sch&n-

heit angestaunt. Tyrt. frg. 10 v. 29 schildert

den Eindruck eines schonen Jiinglings auf Manner
und Frauen. Herod. V 47 erwahnt Philippos-

aus Kroton, der in Olympia gesiegt hatte und
als der schonste der Hellenen angesehen wurde.

Wegen seiner SchOnheit errichteten ihm die Be-

wohner von Egesta ein Heroon. Auch Kallikrates

war nach Herod. IX 22 seinerzeit der schonste.

der Hellenen. Die gleiche Bewunderung jugend-

licher mannlicher Schonheit spricht aus^ den zahl-

reichen sog. Lieblingsinschriften der Vasenmaler

des 5. Jhdts. (Klein Lieblingsinschr.2) und den

ubrigen Nachrichten uber die Knabenliebe der

Hellenen (vgl. Be the Rh. Mus. LXII 438), die

in ihren lasterhaften Auswuchsen die Palastren

und Gymnasien entweihte, in ihrer edlen Form
als asthetisches Wohlgefallen an der Schonheit

und im Sinne der platonischen Liebe im 5- und

4. Jhdt. in Athen offenbar von hervorragender

gesellschaftlicher Bedeutung war. Dieser Er-

scheinung muBte also auch die Kunst und das

Kunsthandwerk Rechnung tragen. Die Bestel-

lung von Siegerstatuen mag den AnlaB zu dem
bisher unerhorten Versuch gegeben haben. den

Menschen vollig nackt zu bilden ; denn den Sieger

so im Bilde festzuhalten , wie er den Sieg er-

rungen, war naheliegend. Aber man lieB sich

durch die Ehrfurcht vor den Gottern nicht ab-

halten, auch sie vollig nackt darzustellen, ja bil-

dete kampfende Krieger, wie in den Xginagie-

beln, entgegen der Wirklichkeit fast ganz nackt.

Das lafit sich nur dadurch erklaren, dafi das

nackte athletische SchOnheitsideaL das unter dem
EinfluB der G- geschaffen worden war, den Kunst-

geschmack allmahlich so aouTeran beherrschter
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daB es sich gegen alle Bedenken und miter alien Am besteri bekannt ist uns die Auffassung der
Umst&nden rucksichtslos durchsetzte. Die alte- argivischen Sehule durch die Entdeckung des Do-
sten Beispiele sind die sog. archaischen Apollon- ryphoros oder Kanon des Polykleitos (s. d.) und
figuren(Deonna Apollons archaiques, Genfl909), seines Diadumenos, welche beweisen, da6 dort
die allenthalben in Griechenland gefunden war- etwas mehr die Kdrperkraft betont wurde, wah-
den und nnter denen sich gewifi mancb.es Bildnis rend man zu Athen eher die Schlankheit und
eines siegreichen Atbleten befindet, wie die Be- Eleganz der Formen bevorzugte, zu der sich spater
schreibung des Standbildes des Arrachion in Phi- auch der Sikyonier Lysippos bekannte. Trotz
galia bei Pans. VIII 40, 1 beweist. In der Dar- dieser VeTscbiedenheiten einzelner Scbulen und
stellung des menscblicben Korpers ist in engen 10 Kiinstler kann die Wiedergabe des mannlichen
Grenzen an einzelnen dieser Figuren ein gewisses Korpers in der Epoche des freien Stiles des 5. Jhdts.
Schwanken der Proportionen zu beobacbten. Bald bei Betrachtung aus groBerer Distanz als einheit-
«legante Schlankheit wie am Apollon von Tenea, lich gelten. Das 4. Jhdt. und die Folgezeit hatte
<ler die Korperentwicklung eines Liiufers zu haben diesem Athletenideal nichts Wesentliches hinzu-
scheint, bald Schwere und Gedrungenheit wie an zufiigen, doch verleitet der damals einsetzende
*iner Statue in Delphi (Gardner Handb. of gr. Realismus gelegentlich auch zur Darstellung einer
sculpt. Pig. 134), fur die wohl ein Schwerathlet tiber das Ebenrnafi hinausgehenden Korperfulle.
Modell gestanden. Dazwischen aber cine lange wie sie den Berufsathleten eigen war. Ein Bei-
Jteihe von Figuren, die ein MittelmaB reprasen- spiel bietet die auf das J. 336 v. Chr. datierte
tieren. Und dieses entspricht aucb dem damaligen 20 panathenaische Amphora des Britisehen Museums
Stand der Athletik in der eine Spezialisierung als (abgeb. Jiithner Ant. Turng. 83. Gardiner
Selbstzweck erst allrnahlich Eingang land und eine Athlet. sports 407) oder der Herakles Farnese.
harmonische Durclibildung des Korpers , wie sie In der rtfmischen Kaiserzeit gritf man erst recht
insbesondere beim Pentathlos selbstverstandHch auf die groBen Vorbilder des 5. Jhdts. zuriick
waT, noch als Kegel gelten konnte. Nur die Laufer und bildete aucb die romiscben Imperatoren und
warden bereits eine Ausnahme gebildet haben. ihre Angehorigen in der herkommlichen athleti-
Dieses EbenmaB ist in hohem Grade, aber bereits schen Idealform ab. Die AusschlieBlichkeit der
in konventioneller Einfonnigkeit , z. B. an den Herrschaft dieses mannlichen Ideals gebt ferner
Giebelflguren von Agina zu beobacbten, und es daraus hervor, daB es in deT ersten Zeit auch die
ist kein Zufall, daB diese Insel durch ihre Ath- 30 Bildung der weiblichen Gestalt beeinflufite und
leten beruhmt war. die, den vornehmen aristo- sich assimilierte. Die altesten Frauenfiguren er-
kratischen Kreisen angehorig, von Pindar und scheinen schlank, mit schmalen Hiiften, breiter
Bakchylides in den Siegesliedern verherrlicht wur- kraftvoller Brast und straffer Muskulatur. Erst
den. Die Spezialitat, in welcher ein Athlet ge- gegen Ende des 5. Jhdts. kommen spezifisch weib-
siegt hatte, wurde daher nicht durch die korper- liche Ziige auf. und erst das 4. Jhdt. bildet ein
liche Ditf'erenzierung am Siegerbilde, sondern durch eigentliches weibliches Ideal. Ganz ahnlich ver-
Attribute angedeutet; z. B. durch solche des fahrt man bei der Darstellung von Kindern, die
Waffenlaufes (Paus. VI ID, 4), einen Diskos (Di- awar einen entspreehend kleinen, aber im wesent-
skobol des Myron, Diskostrager im Vatikan HeL lichen athletisch durchgebildeten Korper erhalten.
big Ftihrer 2 338), einen Speor (Dorvphoros des 40 Aber nicht bloB die Bildnerei, sondern auch
Polyklet), Halteren (Pans. V 26, 3. 27, 12. VI die Kleinkunst bat die Herrschaft des athletischen
3, 10) oder Faustriemen (Schol. Find. 01. VII Ideals vcrspurt, vor allem die Vasenmalerei. Ath-
1), auch durch die Stellung des K6rpers und der letische Darstellungen tretcn friihzeitig auf. An-
Arnie (Paus. VI 10, 3 axia^a/ow'tog dk 6 av- fangs hangt dies wohl mit dem Totenkult zu-
dgia<; xaqr/ejai oyjifia). Dieses naturliche Eben- sammen, bei welchem Leicbenspiele , wie wir
mafi der lebenden Modelle, die den Ktinstlern wissen. von besonderer Bedeutung waren und auch
auf den Sportplatzen zur Verfugung standen, hat fur die Grabvascn den Stoff lieferten. Die my-
sie in ihrem Streben nach idealer Auffassung der thischen Kampfe (s. o.j, namentlich des Herakles,
menschlichen Gestalt gewiB untersttttzt; denn kommen hinzu, den HauptanstoB aber gab doch
was sonst an schonen Motiven einzeln lniihsaiii 50 die allmahliche Verbreitung des gmnastischen
hatte zusamniengesucht werden raussen, das fan- Sportes. Das Eindringen des athletischen Ideals
den sie in manchen durch die G. zur Vollkom- kann man nun auch auf den Vasenbildern deutiich
menheit entfalteten Ktirpem von Natur gliicklich beobachten. Die altesten sf. TongefiiBe zeigen
vereint und ohne weiteres fiir kunstlerisclie Nach- jenen Typus bartiger Atbleten mit ansehnlicher
ahmung geeignet. Doch hatte es bei dem emi- KoTperfulle und stark entwickelter Muskulatur,
nenten kiinstlerischen VermOgen der Griecben die uns bestimmte, die ersten Anfange der Be
dieses gunstigen Umstandes gar nicht bedurft. rufsathletik bis in jene Zeit hinaufzuverlegen.
Denn wahrend die orientalisehe Kunst bei der Diese Gestalten verschwinden schon auf den jiin-

Darstellung eines kraftigen Korpers gern zu tber- geren sf. Vasen und machen hier und nament-
treibungen neigt-. ist der Kunst der klassisehen 60 lich in der rf. Malerei dem idealen EbenmaB des
Epoche der Griechen derartiges fremd, da sie athletisch durchgebildeten Epheben Platz, das von
mcht nur nach Darstellung von Kraft, sondern nun an in konventioneller Einformigkeit auf jeden
aucb von SchOnheit strebt. Die SehOnheit aber K6rper angewendet wird, so da6 die dargestellten
beruht im EbenmaB. Athleten wie Bruder oder Angehurige einer grofien

Die richtigen Proportionen des menschlichen Familie anmuten. Das Wunderbare aber ist, daB
r^P*?8

J
ilden denn ein Problem, das sich jeder diese stetige Wiederholung und Variierung des

bedevtendere Kunstler stellt, das aber in den ver- gleichen Typus in der GroB- und Kleinktmst
«chi«denenSchuleneineverscbiedeneL08ungfindet. keineswegs ermudend wirkte. Ebenso wie er bei
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Oriechen und Eftmern Jahrhunderte hindurcb den
Kunstgeschmack beherrschte, so werden auch wir
nicht nvttde, an dem Statuenreichtum unserer Mu-
seen die Modellierkunst der Alten zu bewundern.
,Diese griechischen Mannergestalten sind eben

die herrlichsten Menschen, die die Kunst aller

Zeiten geschaffen hat.' tjber die Beziehungen der

Cr. zur Kunst vgl. Waldstein The influence of

athlet. games upon gr. art, Friday 1883. Lange

irymnastiK 2078

Taf. 4. Gerhard Trinksch. u. Gef. Tal SHI
6). Auch konnte dabei einer dem andern hebfen
(Luc. Anach. 1. Die sog. Petersche Bronzecista
im Mus. Greg. (B) I Taf XXXVII 1, wovon das
betreffende Detail auch bei Schreiber Bilderatl.

I Taf. XXIII 9. Erotensarkophag M tiller-Wie

-

soler IJ, LII 653a). Knaben besorgen das Ge-
schaft an einem siegreichen Faustkampfer, ver-

kannt von Dutschke Ant. Bildw. II nr. 177.
Darstellung d. Menschen in d. alt. griech. Kunst. 10 Die Berafsathleten jedoch, die sich einem regel-

StraBburg 1899. Furtwangler Die Bedeutung rechten Training unterzogen, liefien das Einreiben
der Gymnastik u. d. griech. Kunst. Monatsschr.

,Der Saemann' 1905. Gardiner Athlet. sports

86ff.

VI. Die tTbungen.
Vorbereitung. Vorgenommen wurden die

gymnastischen Ubungen in der Palastra und dem
Gymnasion, und zwar unter der Aufsicht von
Trainern, welche Paidotriben, Gymnasten und

und Massieren unter Anwendung grofier Sorg-
fait von einem geschulten Gymnasten oder Aleipten
vornehmen, welch letzterer von diesem Geschaft
ja auch den Namen hat (vgl. auch iXaiox&iattjg

Aeg. Pap. Berl. II n. 576).

Als Zweck der Ein6lung wird von Lukian an-
gegeben, der Korper solle elastischef (svrovtoTe-

qov) und daun auch glatt und schlupfrig gernacht
Aleipten hieBen (s. die betr. Artikel). Ihre Auf- 20 werden , um das Zupacken beim Eingen zu er-

gabe war es, nicht nur die turnerische, sondern

auch die hygieniscbe Seite des Training zu leiten,

und dazu gehorte, abgesehen von deT Regelung
der Diat, insbesondere die Salbung, die vor und
nach dem Turnen vorgenommen wurde (afel<p£iv,

auch gt]ga/.oiipeTv , Jiithner Phil. Gymn. 308
—311). Bei Homer noch unbekannt wTurde die

Einreibung mit (31 nach Thuc. I 6, 5 zuerst von
den Lakedaimoniern eingefiihrt, und nach Phil.

schweren (Anach. 24 u. 28), doch ist damit die

Wirkung gewiB nicht erschopft, sie ist vielmehr
vor allem cine hygienische und wird von der spa-
teren Medizin mit der feucht-warmen QuaHtat
des Oles erklart. Sehr genau wurden die ver-

schiedenen Arten der Massage auf ihre Wirkung
hin unterschieden (vgl. o. Bd. I S. 1360 und Art.

Tgifftg). Schon Hippocr. de offic. medici 17 (III

322 L.)
(
wozu Galens Kommentar I 26 (XVIII 2.

Gymn. 43 verwendete man hierzu in der guten 30 871ff. K.) zu vergleichen ist, lehrte, daB die harte
alten Zeit 01 vom wilden Olbaum {noxtvov te

(xai) tpvkia$ £%Qiov aviovg kina). Spater war
jedoch feines Olivenol im Gebrauche und bildete

die Hauptausgabe bei der Erhaltung der Gym-
nasien. Erst in dor Kaiserzeit kam man auf den
Gedanken, das (51 mit Wachs zu verdichten und
so eine Art Salbe herzustellen {x^QOifia. xtjqs-

Zatov Plut. quaest. cony. II 4. Gal. VI 445. XIII
1005f. Oribas. II 57. Sen. ep. 57, 1. Plin. n. h.

Massage den Korper binde, die weiche lose, die

reichliche mager mache, die maBige befleische.

Andere haben das noch weiter ausgefiihrt. Von
Galen werden wir liber die Arten, die Durchfuh-
rung und Anwendung sowie iiber die Wirkungen
der TQtyng im 2. und 3. Buch seiner Hygiene
ausfuhrlich unterrichtet und er zeigt insbesondere,
in welch enger Verbindung sie mit der G. steht.

Ja als passive Bewegung zahlt er sie sogar zu
XXVIII 51. Mart. IV 19, 5. luven. Ill 68. VI 40 den Leibesubungen. Die Einreibung, die dem
246). Die EinoJung hatte namentlich beim Ringen Turnen vorangeht, nennt er die vorbereitende
mill PflnVvatirvn m'nfvn V»p«rmr!ivi,iin Sinn (1 .wt* ATia^Ti (-ms*r.*w„„*.r,^.j;\ Ala ^nl^'Un ;T.t^ f^l^i- j;«t! J,i,i„Hund Pankration einen besonderen Sinn (Luc. Anach.
1), scheint aber nach Ausweis der schriftlichen

und momimentahm (Jberlieferung bei alien Ubungen
ohne Dnterschied angewendet worden zu sein.

Die gleich zu erwahnende Petersche Cista be-

weist es fiir den Faustkampf, der Atalantekrater
Mus, ital. II Taf. 2 a. Theocr. XVIII 22ff. Epict,
III 23, 2. Stat. Theb. VI 576 (vgl. dagegen Plut.

(xaoaoxEvaoxiKri), die, welche ihm folgt, die SchluB-
l>flege (ajio$£QCLjieta, s. u.). In der Kaiserzeit wur-
den aber die Methoden iiberaus fein differenziert

und die Wirkungen der einzelnen Arten der Mas-
sage genau beobachtet; vgl. Gal. VI 96ff., der
dort ein Zitat aus der G. des Gvmnasten Theon
wortlich anfuhrt (Jiithner Phil. Gymn. 19ff.i.

Nach der Qualitat unterschied man harte, weiche
quaest. con v. II 4) fiir den Lauf, die rf. SchaleSOund gemaBigte Massage, die quantitativ in ver-
in Bologna Giardini 29 fiir den Speerwuri Ovid. schiedenen Graden verabreicht wurde. Durch
met. X 176 fur den Diskoswurf. Die Epheben Kombination ergaben sich dem Theon sechs, dem
haben sich sogar beim Tragen des Stieres ge-

salbt: Strab. XIV 2. Und so verkiindete denn
nach SchluB der olympisehen Spiele der Herold
ausdrucklich die Einstellung der Salbung: Phil.

Gymn. 7.

Nachdem sich der Athlet vollkoinmen ent-

kleidet hatte, holte er sein Oltiaschchen (A^xt-

Galen, der auch bei der Quantitat eine Mittel-

stufe annimmt, sogar neun Unterarten, die auf
das genaueste beschrieben und nach ihren Wir-
kungen und Anwendungen unterschieden wurden.
Manehe Gymnasten liefien sich hier tbertrei-

bungen zuschulden kommen, die wiedcrnm das
MiBfallen Galens erregen : Es sei ein Zeichen von

&ior) hervor, das zu Hause oder in einem be- 60 Unkenntnis, zu meinen, ,dafi die Einreibung der
sonderen Ptaum der Anstalt (s. die Art. 'AXetx-
TTjQtov und Elaeothesium) gefiillt wurde, mid
indem er daraus das 01 iiber seinen Korper in
die andere Hand traufelte, rieb er dasselbe am
ganzen Korper ein (vgl. z. B. den Salber inMiin-
chen 165 = Friederichs-Wolters Gypsabg.
462 und ahnliche Statuen wie in Dresden 38 und
sonst, ferner Vasenbilder wie Arch. Ztg. 1879

Quere nach, die einige auch die runde nennen
den Korper verhartet, verdichtet, schnurt und
zusammenzieht, in gerader Richtung aber ver-

diinnt, lockert, erweicht und lost*. Durch den
Mangel an logischer Einsicht gelangen die meisten
Gymnasten dazn soviele Unterschiede der Ein-
reibung anzunehmen. daB man sie nicht mebr
recht zahlen kann. Sie unterscheiden solche, die
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unter freiem Hummel, unter Dach oder im Halb-
schatten vorgenommen werden, ferner an einem
wiudigen oder windstiUen, einem warmen oder
kalten Ort, in der Sonne, im Bade, vor dem Bade
oder in der Ringschule, kurz man verliert sich in

subtile und unfruchtbare Differenzierungen (Galen.
VI 93ff.), Die Wirkungen der Massage riehten

sich nach ihrer Eigenart. Sie kann sein erwannend,
Fleisch mchrend oder mindernd, entfettend usw.

und schwer zu packen sind (vgL Juthner Phil.
Gymn. 297).

Nach den tlbungen war der Korper der Ath-
leten mit einer Schichte von. -01, SchweiB, Staub
und Lehm bedeckt. die mmmehr entfernt werden
mufite. Das geschah mittelst der Striegel (ozXey-

yk, gvcTQa, strigilis, s, d.), die ein sichelformig
gekrummter , mit einem Stil versehener Loffel
war (beschrieben Apul. Flor. X 13), gewohnlicli

Tiber die Verwendung des Oles in der G. haben 10 aus Erz oder Eisen, gelegentlich auch aus an-
int allgemeinen gehandelt Krause Gymn. 230ff.

360ff. 4061L Grasberger Erz. u. Unt I 34 Iff.

Petersen Gymnas. d. Griech. 13. 41f. Kiippers
Apoxyomenos. Besnier beiDaremberg-Saglio
IV 168. Juthner Phil. Gymn. s. Sachregister.

Neben dem 01 spielt auch der Sand oder Staub
(xovig) als hygienisches Mittel eine Rolle. Ein
Hauptraum der Palastra, der eigentliche Ringplatz,

war nach ihm benannt (xovhrga, y.ovi<yr^giov t auch

derem Material. Da sie auch im Bade verwendet
wurde, also ein Gerat des taglichen Lebens war,
finden wir sie nicht blofi auf zahlreichen Dar-
stellungen , insbesondere Vasenbildern , sondem
es sind auch viele Exemplare aus dem Altertum
erhalten (Mus. etr. I 65. 2. 67, 2. Mus. Borb.
VII 16. Sehreiber Bilderatl. XXI 5. Bau-
meister Denkin. I 244). Auf Vasenbildern oft
mit Salbgefafi und Schwamm als Badegerat,

xoPiOfta: Dittenberger Syll. 2 II 506), weil cr20z. B. Gerhard Ant. Bildw. 67. 1, 2; vgl. Krause
ganz mit tiefem Sand bedeckt war, in welchem Gymn. 6271 932. Becker- Go 11 Charikles III
sich die Eingenden walzten, sich auch bewarfen 110. Guhl-Koner« 367f. Kei nach Bull. hell.
und so ihre gesalbten Leiber tiber und uber be-

staubten: Sen. ep. 58 a ceromate nos apfw (d. h.

fxptf, s. d.) excepit (Petersen Gymnas. 39, 11.

Buesgen Gymnasii Vitruv. palaestra llff. Fou-
geres bei Daremberg-Saglio II 1688). Der
Sand wurde, wie es scheint, in KCrben (hovsws
ojtvgk Poll. X 64) aufbewahrt oder herbeigeschafft.

X 296ff. Hartwig Jahresh. IV 151ff'.). Ausge-
fuhrt wird die Prozedur der Keinigung (dsio£v-

siv, auioozlsyyl&tv Luc. orat. praec. 17) gewohn-
lich von dem Athletcn selbst, wie man dies an
dem Apoxyomenos des Lysipp (Helbig Fiihrer 2

I 32), an der Bronze von Ephesos (Benndorf
Forsch. in Eph. I Taf. VI. VII), an einem at-

Wenigstens findet sich ein solcher Sandkorb z. B. SOtischen Piclief (Ann. d. Inst. 1862 T. d'agg. M.
auf panathenaischen Amphoren wie Miinchen 449,

auf spaten Sarkophagen (vgl. Helbig Fiihrer 2

654. 859 und Miiller-Wieseler II, LII653b),
auch auf einem pompeianischen WandgemaTde (vgl.

Jahrb. 1889, 135). Die Bestaubung des KOrpers
wnrde auch unabhangig vom Ringen als hygieni-

sches Mittel angewendet. Vom Standpnnkt der

Elementenlehre und in seinen Wirkungen gilt der

Staub so ziemlich als das Gegenteil vom 51. Er

Furtw angler Bedeut d. Gymn. 11) und an
einer Reihe von Vasenbildern beobachten kann
(besonders instruktiv fur den ganzen Vorgang bis
zur Keinigung mit Wasser Gerhard Auserl.
Vas. IV 277, ferner Ann. d. Inst. 1856 Taf. XX.
Arch.-epigr. Mitt. V Taf. 4. Rom. Mitt. Ill 199.
Miiller-Wieseler I, LVIII 320; vgl. auch Hart-
w i g Jahresh. IV lMff. VI 19ff..). Doch gehorte das
Schaben auch zu den Geschaften des Gymnasten

ist seiner Natur nach trocken und kalt und dient 40 (Phil. Gymn. 18). Der so vom Korp'er abge-
daher gegen Hitze und Feuchtigkeit (Ps.-Hippocr.

n. diah. II 64 [VI 580 L.]. 65 [582]. Gal. VI
162. 316. 367). Nach Lukian. Anach. 29 yer-

mindert er die Schlupfrigkeit der Glieder und
indem er den Schweili zuriickhalt, bewahrt er

die Krafte und schtitzt vot Verkiihlung bei Luft-

zug, befordert auch die Reinhaltung des Ktii^pers

(vgl. auch Phil. Gymn. 42 und Krause Gymn.
233f. Hermann-Bliimner Privatalt. 350),

kratzte Schmutz (oiXfyyia/ia, strigmentum) war
nicht bloB ein Lcckerbissen fiir die in die Pa-
lastra mitgebrachten Hunde (Hartwig Meistersch.
Taf. LXII 3; Berliner Hydria 2178). sondern
wurde auch als Arzneimittel verwendet (Plin.

n. h. XXVIII 50).

War der Schmutz im Groben entfernt, so ging
es auch an die Reinigung mit Wasser, die ur-

spriinglich an einem Waschbecken (Sehreiber
Da6 mit der allmahligen Verfeinerung der Dia- 50 XXIII 3. Hartwig Meistersch. Taf. LXVII
tetik der feine Staub aus Agypten herbeigeholt

wurde , ist schon obeu bemerkt worden, ja nicht

genug daran , man machte auch genaue pharma-
kologische Unterschiede zwischen den verschie-

denen Sorten von Staub (Phil. Gjmn. 56 und dazu
den Kommentar von Juthner. Gal. VI 328f.).

Xhnlich wie der Staub wurde auch der Schlamm
hygienisch verwertet, in welchem eine besondere
Art des Ringens vorgenommen wurde (Luc.

S, 258. Pettier pi. 91. Gaz arch. 1887, 111.

'EffW. dgz. 1890 Taf. 2. Bull. com. XII Taf. 23)
oder an einem Brunnen vorgenommen wurde
(Sehreiber XXI 9). Spiiter gab es im Gym-
nasion (s. d.) ausgedehnte, mit allem Komfort
ausgestattete Badeanlagen. Zu einem kompli-
zierten Vorgang hat die spatere kunstmafiige G.
diese Behandlung nach den Leibesiibungen aus-

gebildet {axo&EQa?tda), ja dieser Art der Erholung
Anach. 8. Phil. Gymn. 53 ; vgl. auch Plut. quaest. 60 in dem oben behandelten Tetradenzyklus einen
conv. II 4. Gal. Thrasyb. 37. PhiL Grmn. 16).

Die fur dieses Walzringen bestimmte Schlamm-
tenne befand sich offenbar in einem gedeckten
Baum (Luk. Anach. 2. 16). Die diatetische Wir-
kung des Schlammes lag in der Feuchtigkeit. Einen
praktisclien Vorzug erblickt Lukian (Anach. 28)
darin, dafl die sich in demselben walzendeii mit
01 nnd SchwciB bedeckten Eorper aalglatt werden

eigencn Tag (dreot; Phil. Gymn. 47) zugewiesen,

an welchem hauptachlich Massage und leichte

Leibesubungen, dann Biider verordnet waren. Der
ano&eQaxeia hat Galen das zweite Kapitel des
dritten Buches seiner Hygiene gewidmet Sie

bc8teht nach ihm vornehmUch aus leichter Mas-
sage und Anhalten des Atems (s. u.) t dann aus
maBiger Bewegung (197) und warmen Badem (202.
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226). Nach seiner Ansicht ist auch inmitten der
schweren Dbungen, nicht bloB als Abschlufi, diese
Behandlung anzuraten (180). Ihr Zweck ist, die
Erschlaffung (xonos) hintanzuhalten , bezw. zu
kurieren (vgl. auch Oribas. VI 16, 2ff.).

Aus dem Gesagten ist zu ersehen, da6 das
Einolen und Massieren des Korpers wahrend der

ganzen Entwicklung der G. in historischer Zeit

einen der wichtigsten Behelfe des Training bil-

dete. Dies geht schon daraus hervor , dafi die 10
Bezeichnung alsl<pa> allmahlich die Bedeutung
,gymnastisch ausbilden, trainieren' erhielt (Schol.

Pmd. 01. VIII 77 p. 199ff. Boeckh. Schol. Pind.
Nem. IV 155) 'AXet<pof.tat aber ist soviel wie
,sich dem Training widmen, turnen', daher alei-

fpofizvoi die trainierenden Epheben oder Athleten
(IGII467. Ill 739. Dittenberger Syll. 2 681,
20; OGI 339, 73. 85. 764, 5. Hcsych. s. staXahtga).

Kraftiibungen. Es ist bereits oben er-

wiihnt worden, dafi der Begriff G. von manchen, 20
z. B. Platon oder Galen, nicht auf tfbungen der
Paliistra beschrankt, sondern in weiterem Sinne
aufgefafit wurde. Besonders ausfuhrlieh hat sich
letzterer dariiber geauBert in seiner Hygiene VI
133ff. Danach gibt es eigentliche Leibesubungen
(yvfivdaia juovov) und Verrichtungen , die "als

Leibesubungen Verwendung finden konnen (ov

yvfivdata fiovov, alia xai fgya, auch novoi, Ar-
beiten, genannt VI 85f.). Uber letztere, zu denen
er z. B. Graben, Rudern, Ackern, Lastentragen, 30
Reiten, Fechten, Marschieren, alle Handwerker-
arbeiten und andere Verriclitungen zahlt, ist hier
natiirlich nicht zu handeln, uber das Ballspiel
sowie sonstige gymnische und Jugendspiele vgl.

den Artikel Spiel (Krause Gymn. 290—333.
Grasberger I 1. Abt). Hier interessieren mis
nur die eigentlichen Leibesubungen. Bei ihrer Auf-
zahlung werden neben den agonistischen Ubungen
im engeren Sinn, auf die wir im folgenden zu
sprechen kommen, auch solche genannt, die man 40
schlechthin als Kraftiibungen mit und ohne Turn-
gerate bezeichnen kann, wie solche auch heutzu-
tage in den Turnschulen vorgenommen werden.
Die wichtigsten von ilvnen , wie sie von Galen
a. O. und einzelnen anderen Schriftstellern er*

wahnt werden, sollen im folgenden zur Sprache
kommen.

Die Ausfiihrung von Kraftproben und Bravour-
stiicken ist uralt, und die meisten derartigen
Anekdoten werden von Milon von Kroton erzahlt 50
(Forster 01. Sieger 122. Gal. VI 141). Vom
Heben und Stemmen gewaltiger Steinblocke war
oben die Rede. Jene fbungen der Muskeln und
Gelenke aber, die einerseits als Vorschule fur die
agonistische G., anderseits als hygienische M^ittel
dienen konnen, haben in der Palastra erst mit
der Ausbildung der kimstmafiigen Athletik ihren
Einzug gehalten, zum Teil sind sie wohl erst von
spateren Arzten erfunden worden. Wir wollen
sie in zwei Gruppen besprechen, je nachdem hie- 60
bei Gerate zur Verwendung kommen oder nicht,
und letztere zuerst ins Auge fassen.

Hierher gehOren zunachst jene Geh- und
Laufubungen, die GaL VI 144 xiruh'Cetv und
hcTileOgiCeiv nennt. Beim ersteren ging man auf
den FnBspitzen einher und bewegte rasch die ge-

streckten Arme, den einen vorwarts, den andern
rSckwfirta. Leteteres war ein Vor- und Kuck-

P»nl7-Wi8»owa-KroU VU

laufen innerhalb eines Plethron auf immer fciir-

zerer Strecke, bis man in der Mitte stehen blieb
<jgl. auch Oribas. VI 14, 6, dazu Daremberg
in der Ausgabe I 655. Krause Gymn. 373.
511). Von dem Verfasser der Schriffc jisqi diat-

jrjq 63 wird auch ein nichtgymnischer Lauf in
den Kleidern (at ev rqj i/mtitp 8q6(ioi) erwahnt.
Auch Springen nach vom und riickwarts und
abwechselndes Heben der FiiBe kommt vor (Ori-

bas. VI 14, 9).

Eine Reihe von tjbungen diente zur Kraftigung
der Hande. So die yugovo^xia (s. d.), auch n.
diatr. 64 erwahnt, eine Voriibung fiir den Faust-
kampf, oft gleichgesetzt der oma/na/Ja, dem
Seheinkampf, einer Art Faustkampf ohne Gegner,
Avobei die Hiebe und Sto'Be in die Luft gefiihrt

wurden. Dazu kommt dann die axgoxeig/a oder
der axQoxeiQiopos , zu dem allerdings schon ein
Gegner notig war,

^
gegen den man die Hande ge-

brauchte, ohne es jedoch zu einer Umschlingung
kommen zu lassen; vgl. Reisch o. Bd. I S. 1197f.
Gardiner Journ. hell. Stud. XXVI 13f. Weitere
Handiibungen, die in zz. dtair. 64 erwahnt wer-
den, sind naQaasio^ma wohl eine Art Schlenkern
der Arme als Voriibung fur den raschen Lauf
iiber ein Stadion, mit dem es in der Wirkung
verglichen wird, ferner die dvaxtvfaaia und
dvaxovqpiGfiaia, wohl einfache Handbewegungen,
wie auch bei Oribas. VI 14, 9 xal fihv dy xal
did r&v yeipaiv iartv 6£v yvfivdatcv dpoicp tqotzcq

yvfivdaaobai, x^ek tov xaxixuv dlzrjpag sm-
OTzsvdovza Tag xtvrjoeiq avziov etg jivxvoTTjtd re

afta xal rdxog }
size Tivl; z&ikoi rig, sits ^cogtj

sivyftfjg drazsirstv dxkiog.

Zur Kraftigung der Rumpfmuskeln diente das
Rumpfbeugen (Gal. VI 146. Oribas. VI 14, 14),
der Brustkorb aber wurde durch Lungen-G. ge-

starkt, die beim hygienischen Turnen von groBer
Wichtigkeit gewesen zu sein scheint. Die tlbung
bestand teils in starkem Atemholen, auch Singen
(Gal. VI 146), teils im Anhalten des Atems, was
spater als Bestandteil der Apotherapie oder Er-
holungsubung angewendet wird (nr. dtah. 64. Gal.
IV 461. VI 17"0ff. Vn 940. Oribas. VI 16, lOff. ; vgl.

die Oribasiusausgabe von Daremberg I S. 655
und Daremberg-Saglio II 2, 1700). Andere
Kraftiibungen , die man uberall ohne besondere
Vorbereitung ausfuhren kann, gibt Galen VI 141
an: einer umfaBt den anderen in der Mitte und
verschrankt die Finger, und dieser soil sich dann
befreien; oder man schleppt einen, den man an
den Weichen umschlungen hat und der nach vorne
iiberhangt und eventuell noch den Oberkorper
auf und ab bewegt; oder man sucht sich Brust an
Brust zuriickzustoBen oder am Nacken zu packen
und herabzuziehen.

Das Gerateturnen, dem wir uns nun zuwenden
wollen, scheint im Altertum nicht so ungewOhn-
lich gewesen zu sein, als man arts dem Schweigen
unserer Handbucher schlieSen konnte. Hinzuzu-
rechnen ist vor allem eine Arbeitsleistung , die
von jeher in der Palastra notwendig war, nam-
lich das Graben (axdxxetv) zum Lockern des Bo-
dens der Ringschule und zur Herstellung des
oxapfxa (s. d.). Das Instrument war eine groBe
Spitzhacke (axajtdvi}, axcupeTor, dixeXAa), die aul
Vasen mit Palastradarstellungen in der Hand der
Palastriten oder in den Boden eingehackt tlber-

66
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aus haufig abgebildet ist: ersteres Gaz. arch. 1887,

112f„ Innenbild der Munchner Schale 1160; letz-

teres z. B. auf der bekannten Munchner Palastra-

schale. Da6 das Graben als Leibesiibung gait,

beweist Plut. an seni resp. ger. 18 und Galen an
der angefuhrten HauptsteRe, besonders auch Schol.

Theocr. IV 10 oi yd(> yvfivaozai zovxoig 8%qG>vto

vtzeq yvpwaoiag tfj oxajtdvji oxdnxovxtg xai to,

avco fJ,eQr} avaoQcavvvTss ; vgl. Athen. XII 518 D.
Von besonderer Wichtigkeit als KraftiibunglO

war, wie auch heutzutage, das Hantelturnen {AXxrj-

QofloXia, 3. d.). Von den Arzten der Kaiserzeit

angelegentlichst empfohlen, bestand sie in der

Bewegung der mit den Halteren (s. d.) belasteten

Anne oder, wenn das Gerat vom Boden aufgehoben
wurde, auch im Beugen des.Rumpfes. Bei den
Schriftstellern findet sich haufige Erwahnung:
Gal. VI 141. 147. Antyll. bei Oribas. VI 34.

Aretaios morb. diut. I 2 (XXIV 299 K.). Epict.

I 4, 13. Pint. a. 0. Luk. Lexiph. 5 6 Ss poXvfi- 20
Saivag ysQfjtadiovg dqdydrjv sjcov i%et(wfi6X£L Arte-

mid. I 55. Themist. orat. XXIII 291 B. Mart. 7, 67.

14, 49. Iuv. 6, 421. Sen. ep. II 3, 4 u. s. Die
Sache mufi aber bedeutend alter sein, da man auf
Vasenbildern des 5, Jhdts. Athleten mit Halteren
in vorgeneigter Stellung abgebildet findet. die kein
Sprungschema vorstellen kann, sondern nur als

Hanteliibung Sinn hat: Era use Gymn. 395ff. Taf.

IX b 25 d u. XVI. Hartwig Meistersch. LXX
3b. Jiithner Ant. Turng. 16f. Fig. 16, wo auch 30
ausfiihrlicher dariiber gehandelt ist. S. dagegen
Gardiner Athlet. sports 304.

Ein weiteres zur Kraftigung der Anne die-

nendea Gerat war der Korykos (s. d.), ein lang-

licher, mit einer kornigen Substanz (Sand, Korn,
Mehl, Feigen) gefiillter schlauchartiger Ledersack,

der an einem Seil so aufgehangt war, da6 er

einen Gegner im Faustkampf oder Pankration
markierem konnte, gegen den man stoBend und
drangend vorging. Fur ersteren Zweck war ein 40
kleinerer, fiir letzteren ein groBerer und schwererer
bestimmt. Im Gymnasion diente hiezu ein eigener

Raum, das xcoqvxeXov (s. d.). Eine ahnliche Vor-

richtung wird auch heute noch von den Faust-

kampfern beniitzt. Erwahnt wird diese Ubung
{xcoQvxofmyia oder xojQvxoftoXla) in der Schrift

7i. dtah 64. Plat. Leg. VIII 830 B. Phil. Gymn.
57. Besonders ausfuhrlich Antyll. bei Oribas.

VI 33. Dann auch Plaut. Rud. 721. Hesych. s. v.

Darstellungen sind selten. Ein sich ubender Faust- 50
kampfer auf der Ficoronischen Cista Wien. Vorl.

1889 Taf. 12 (Schreiber Bilderati. XXIV 7)

und ebd. die Karikatur Ann. d. Inst. 1870 tav.

d'agg. R = Reinach Rep. I 324. Vgl. Krause
Gymn. 104. 313f. Petersen Gymnas. 12 und
37, 10. Daremberg-Saglio Dictionn. I 1541;
II 1688. Jiithner Phil. Gymn. 305f.

Dafi man schlieBlich spater auch noch andere
Gerate wie das Seil oder Reck kannte, beweist
Galen VI 140, der das Seilklettern (avagQiyaxm 60
dia ajroivtov xaftasieg sv xa/.aiatQq yvftvdZovoi
tovq TtaTSag) sowie das Hangen am Seil oder Reck
erwahnt.

Agonistische Cbungen, d. h. solche, die
nicht blofi zur Kraftigung in der Palastra vor-
genommen, sondern auch in ernstem Wettbewerbe
bei den OffentUchen Kampfspielen vorgefuhrt
warden. Da uber die einzelnen Arten die aus-

fuhrlichen Spezialartikel Auskunft geben, genftgt
hier ein orientierender tTberblick, und im ubrigen
wird auf jene Artikel nnd auf die am Sehlusse
angegebene Literatur hingewiesen.Es sind folgende:

1. Wettlauf, 5q6(io$ oder xgoyog, die einfachste

und wohl auch alteste Cfbung. Ihre Unterarten
sind: a) Der einfache Laxif, azddiov

t bei welchem,
wie schon der Name besagt, die Rennbahn, in
Olympia 192 m, einmal zuriickgelegt werden
muBte. b) Doppellauf, dtavlos, d. i. der Lauf iiber

die Rennbahn und zuriick Wurde er in Waffen-
rustung ausgefiihrt, so hieB er c) ojiXIt^. d) Dauer-
lauf, doXtyog. Wahrend es bei den eben genannten
mehr auf Schnelligkeit ankam, erforderte er Kraft
und Ausdauer. Die Lange wird verschieden an-

gegeben, 7—24 Stadien, was die Vermutung nahe-
legt, daB das AusmaB von Fall zu Fall festgesetzt

wurde. d) RoBlauf, frmtog, welcher vier Stadien
betrug. e) Der Wettlauf als Bestandteil des Penta-

thlon (s. u.), Nicht fur die groBen Wettkampfe,
sondern vornehmlich fiir die attischen Epheben
von Bedeutung war die Xafinad^QOfila und ara<pv-

Xo&QOfiia ; vgl. die betreffenden Artikel und dazu
Gardiner Journ. hell. stud. XXIII 261ff.; Athlet
sports 270ff.

2. Das Ringen {nalr}), eine offenbar ebenfalls

uralte Ubung, da sie den wafFenlosen KampfMann
gegen Mann darstellt. Zu unterscheiden ist das

Ringen im Stand (og&ri, anch ozadiata ndXt}) und
das Walzringen (dkivSrjaig, xvXtaig), doeh sind

darunter nicht zwei ganz verschiedene selbstandige

Unterarten zu verstehen, sondern Erscheinungs-
formen des Ringkampfes, die ineinander iiber-

gehen konnten. In Olympia und wohl auch bei

den anderen Wettspielen wrar zum Siege ein drei-

mabiges Werfen erforderlich (Phil. Gymn. 11), und
zwar war eine Niederlage wahrscheinlich dann
gegeben, wenn mit der Riickseite des Rumpfes
von der Hufte aufwarts der Boden beriihrt wurde
(Jiithner Phil. Gymn. 212f.). Kam man sonst-

wie zu Fall, so muBte eben auf dem Boden bis

zur Entscheidung weitergekampt werden.
3. Der Faustkampf (jtwj^jJ), der mit einer

Faustwehr ausgefiihrt wurde. Das war zuerst der
weiche Riemen, der um die Hand gewickelt wurde
ipeiXixcu), dann der harte Riemenring (o<paioa.

ifxag dtyg), schlieBlich in romischer Zeit ein Tot-

schlager aus Metall (a. Caestus).
4. Pankration, die Verbindung von Ring- und

Faustkampf, daher ohne Faustriemen ausgefiihrt.

5. Pentathlon oder Fiinfkampf, aus fiinf

L
v
bungen zusanimengesetzt: a) Sprung (aXfta), bei

Flotenbegleitung mit in den Handen gehaltenen
Sprunggewichten (a/.Tiigsg, s. d.) ausgefiihrt, die

anfangs langlich und kolbenformig. spater spharoid
waren. Kach der verbreitetsten Ansicht handelte

es sich um einen einfachen Weitsprung, doch hat
man aus manchen Angaben, insbesondere iiber

den Phayllossprung von 55' (Anth. Pal. App. 297)
auf Dreisprung geschlossen (Hueppe Allg. Sport-

ztg. 1899. Kuppers Arch. Anz. XV (1900) 104ff.

154f. Dagegen Gardiner Athlet. sports 308ff.),

b) Wettlauf. c) Scheibenschwung (SioxopoXia) mit
dem kreisrunden, gewohnlich bronzenen Disfcos,

Zu den betreffenden Artikeln vgl. anch Gardiner
Joum. helL Stud. XXVII Iff. ; Athlet sports 313ff.

d) Speerwurf in die Weite, ausgefuhrt mit dem
Schlingenflpeer {dxovztov, s. d. nnd dazu Juth-

aob5 Grymnesia^ Gymaias 2086

ner Ant.Turng. 86ff. Gardiner Journ. hell Stud.
XXVII 249ft; Athlet. sports 338ff.). e)Rihgkampf.

Diese tJbungen wurden nach Phil. Gymn. 3
in leichte {xovtpa) und schwere (fiagvTSQa) einge-

ieilt. Zu ersteren gehOrten alle Laufubungen, zu
letzteren Pankration, Ringkampf und Faustkampf.
Das Pentathlon war aus beiden Arten gemischt;

denn Ringen und Diskoswurf galten als schwer,

Speerwurf, Sprung und Lauf als leicht.

VII. Literatur.
Zusammengestellt werden hier nur die selb-

standigen zusammenfassenden Darstellungen, wah-
rend auf einschlagige Partien in Handbiichern
iiber Altertumer nur im allgemeinen hingewiesen
sei. H. MercurialisDe arte gymnastica, Amster-
dam 1573, zuletzt 1672. P. Faber Agonisticon,

Lugduni 1592. G. Loebker Gymnastik der Hel-
lenen, Minister 1835; Gymnastik in Athen 1864.
J. H. Krause Theagenes, Halle 1835; Olympia,

Schumann- Lips ins I 138. 177. Hermann^
Thumser I 126. Busolt Handbuch IV2 1, l f

14. 93. 6. Durrbach in Daremberg-Saglio
Diet. II 1705. Beloch Gr. G. I 154, 1. De
Sanctis: Argo e i Ginneti in Sacci di storia

antica e di archeologia (1910) 235-f. [J. Oehler.]

Gymnetes. 1) s. Bali a res.

2) FvfivrjTEg, Vfllkerschaft in Aithiopien, nach
ihrer Kacktheit benannt, Plin. n. h. VI 30. 190.

10 Nicht zu verwechseln mit den G., Plin. n. h. V
8, 43, die mit den Pherusii und Perorsi zu-

sammen genannt werden. [Pieper.l

3) TvprrJTeg, FvfivfiTeia. In den griechiscnen
Kriegen der alteren Zeit ruckten neben dem ho-

plitisch bewaffneten Aufgebot noch eine Anzahl
Burger mit ins Feld, deren Bewafmung aus Wurf-
laDzen, Bogen und Schleudernbestand, derschweren
Waffenstiicke vor allem des Schildes entbehrte;
sie waren wenigstens in Athen kein regelmaBiger

Wien 1838; Pythien, Nemeen und Isthmien, Lpz. 20 TeildesBurgerheeres(Thukyd.IV94)undscheinen
1841 ; Gymnastik u. Agonistik der Hellenen, Lpz.
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1841 ; auBerdem die einschlagigen Art. in Paulys
Realencykl. M. H. E. Meier Olympische Spiele in

der Encyclop. v. Ersch-Gruber. F. Haase Pala-

strik ebd. L. Grasberger Erziehung u. Unter-

Ticht,Wurzb. 1864-1881. J. Bintz Gymnastik der
Hellenen, Giitersloh 1878 (mit Angabe der alteren

Literatur). H. Jager Gymnastik der Hellenen,
Neubearb. Stuttgart 1881. A. Betticher Olym-
-nin TJn^l™ 1SQQ "D d~li~„-~J T '^J a: Ul.;

da freiwillig sich dem Auszuge angeschlossen zu
haben. Die allgemein ubliche Bezeichnung fur

die Leichtbewaffneten ist y,, auch wohl \piXot.

Bei den Spartanern vertraten ihre Stelle in alterer

Zeit Heloten (nach Herod. IX 29 noch bei Pla-

taiai). Wie grofie Massen solcher y. dem hopli-

tischen Aufgebot gelegentlich gefolgt sind, zeigen

des Thukydides Angaben (IV 90. 94); aus Theben
wie aus Athen waren 424 je 7000 Hopliten aus-

pia, Berlin 1883. P. Girard L'e'ducation Athe- 30 geriickt. Bei den Boiotern waren auBerdem iiber
-nifinTnl2 Porio 1 8Q1 T i*i + Ti r\ a r l'lkni. nnWl,A Ttiw, 1 A AAA 1 .. _' .n»l._nn J JJ„ f7«l-1 Jt -XX^-^1nienne %, Paris 1891. Jiithner Uber antike Turn-
geTate, Wien 1896. B. Leonardos "Olvfmla,
Athen 1901. Egger Begriff der Gymn. bei den
alten Philosoph. u. Media., Diss. Freiburg (Schweiz)
1903. Freemann Schools of Hellas, Lond. 1907.
Gardiner in einer Reihe wichtiger Aufsatze im
Journ. hell. Stud. XXIH (1903) 54ff. 261 ff. XXIV
70ff. 179ff. XXV 14ff. 263ff. XXVI 4ff. XXVII
Iff. 249ff. Bussemaker-Fougeres Art. Gym-

10 000 ynloC, wahrend die Zahl der attischen

xptXoi noch grOBer war; und nach des Herodot
Angabe (IX 29) sollen den -5000 Spartiaten 35000
Heloten, je sieben auf den Mann, zum Kampfe
gerustet gefolgt sein, Ihre urspriingliche ver-

wendung war die von Tyrtaios geschilderte, wo-
nach sie hinter den Schwerbewaffneten stehend,

durch deren Schilde geschutzt, das Gefecht mit
ihren Geschossen, auch wohl nur einfachen Feld-

nastica in Daremberg-Saglio Diet, des ant. 40 steinen, erOffneten ; spaterhin, z. B. in der Schlacht
112, 1699ff. Jiithner Philostratosiib. Gymnastik,
Leipz. u. Berlin 1909. Gardiner Greek athletik

sports and festivals, Lond. 1910. [Jiithner.]

Gymnesiae s. Bali ares.

rvfivYiaiot, Gymnesier, nach der allgemeinen
Ansicht Bezeichnung der leibeigenen Bauern
in Argos, Steph. Byz. s. Xlog. Geogr. gr. min.
H 422 (Eustathius). Poll, ni 83 nennt sie

yvfivrjres und vergleicht sie den Heiloten der

bei Delion 424 erhielten sie ihren Platz neben
der Reiterei auf den Flugeln, Im groBen und
ganzen scheinen die y., vielleicht mit Ausnahme
der syrakusischen , die unter Gylippos Fflhrung
Gutes leisteten, eine ziemlich minderwertige Bei-

gabe zum Hoplitenheere gewesen zu sein; fur

den Gang der Schlacht sind sie ohne jede Be-
deutung gewesen, so sehr, dafi Thukydides die

10000 tpdoi der Boioter bei Delion bei seiner

lakedaimonier, den Penesten der Thettaler und 50 Beschreibung der Schlacht selbst einfech mit
den Korynephoroi der Sikyonier. Beloch Gr.
G. I 154, 1 bemerkt, der Name ware zur Be-
zeichnung der Leibeigenen wenig passend, da
auch die armeren K lassen der Burgerschaft mit
leichter Riistung dienten. Aristot. Pol. II 9,

1269 a erwahnt die G. nicht, obwohl er die Pe-
nesten und Heiloten anfuhrt; Etym. Traject.
(Ruhnk. ad Tim. 213j wieder setzt die Heiloten

Stillschweigen iibergeht. [Droysen.]

GJymnias, Hauptort der Skytinoi im Chalyber-

land, der den Griechen durch den Ruckzug der
Zehntausend bekannt geworden war, Xenophon
anab. IV 7. 18f. nennt G. eine groBe und volkreiche

Stadt, (Ephoros bei) Diodor. XTV 29 schreibt die

Stadt Gymnasia, das Volk Skythinoi. Die Be-
richte iiber den Ruckzug der Zehntausend be-

Aqu athenischen ^zeg, den argivischen G. gleich. stimmen die allgemeine Lage von G. mit Sicher-
Wit werden mit Durrbach in Daremberg- 60 heit sudlich
Saglio Diet II 1705 darunter eine minder be-
rechtagte BevOlkernngsklasse verstehen, die Aristot.
PoL VIII (V) 3, 1303 a nnd Plut. mul. virt. 245F
als jteotoixot bezeichnen, wahrend sie Her. VI 83
AovXoi nennt. De Sanctis Argo e i Ginneti
.236 meint, die G. seien in der historischen Zeit

verschwnnden, zu irgend einer Zeit frei geworden.
Westermann bei Pauly Rcal-Enc. I III 1021.

von Trapezunt im Talkessel von Bai-

burt. in dem die zahlreichen Quellbache des

Tschoroch (Harpasos) sich zum HauptfiuB ver-

einigen; die genaue Stelle mufi noch gefunden
werden. Folgende sind die Hauptetappen des

Ruckmarsches, die zu dieser Ansetzung fuhren.
Die Verwechslung des Pasin, wie der Oberlanf
des Araies noch heute heifit, mit dem kolchischen
Phasis und die dadurch gerechtfertigt« Erwartung,
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an- diesem Flusse am schnelbten das Schwarze
Meer erreichen zu kOnnen, hat die Griechen ver-

fahrt, aus dem Bergland zwischen den groBen
Quellfltissen des Euphrat ostlich ins Araxestal
abzubiegen. Nachdem sie ihren Irrtum erkannt,
brechen sie naturlich nordwarts durch und durch-
ziehen die Bergkantone der Taochoi bis nahe an
die Ursprunge der Kura. Von hier erreichen sie

in sieben Tagen miihsamsten Auf- und Absteigens

nische Heer hatte am fiinften Tage des attischea
Monats Hekatombaion die grofie Niederlage bei
Leuktra erUtten; schwerlich raehr als zwei Tage
spater gelangte die Trauerbotschaft nach Sparta.
Es war der letzte Tag der G., der Cbor der Manner
(6 av6gix6g %o(>6s) schon aufgetreten. Da geschah.
es , daB die Ephoren als AufsichtsbehOrde den
Chor nicht abtreten lieflen, sondern es gestatteten
oder vielmehr durchsetzten , daB er seine Vor-

durch das Bergland der Chalyber (s. u.) den Har- lOfiihrung beendigte, Xen. hell. VI 4, 16, davon
pasos und zwar notwendig hoch am Oberlauf,
unweit des Stromdurchbruches durch die auiJersten
Pontiscben Ketten, weil sie nunmebr acht Tagc-
marsche durch ebenes Terrain, d. b. wenig iiber

der Talsohle des Tschoroch flufiaufwarts rucken,
vorbei an den reichen Dcrfern der Skythinoi bis

zu ihier Stadt G. Von dieser beginnt so fort der
neue und letzte Aufstieg zur Hohe des Kusten-
gebirges oberhalb von Trapezunt. Wenn es heiBt,

„ „ Pint. Ag. 29, der nocb bemerkt, da&
die Stadt gerade von Premden gefultt war, und
daB der Wettkampf im Theater stattfand. Dieses
ZustrOmen von Fremden bezeugt Xenophon an
einer anderen Stelle (mem. I 2, 61, daraus auch
Plut. Cim. 10); ein reicher Spartaner, Lichasr
hatte sie an den G. bewirtet. Aufier den GhOren
gab es an den G. auch Wettkampfe, an denen
es auf Ertragen von Hitze ankam, Platon Gesetze

LaB die Griechen zwischen Kyros und Harpasos 20 633 c xaQzsQrjostg rfj zov xviyovg- gcofitj diapa-
iai.^ t„™ i™- Mn n *«. nu„i„i™ .-a~

zofthmv. Eingehender beschaftigte sicti mit den
Brauchen und ihren geschichtlichen Anlassen der
Lakone Sosibios, Mitglied des alexandrinischen
Museion unter Philadelphos. Athenaios XV 678 b.c
erzahlt aus ihm von den thyreatischen Kranzen
(&vgsartxoi), zu seiner Zeit ipehvot genannt, aus
Palmzweigen (<poivixsg) hergesteUt, welche die-

Chorf&hrer am Erinnerungsfeste fur den Sieg bei
Thyrea trugen, zu dem Zeitpunkte, da sie (<8ze)

sieben Tage lang die Berge der Chalyber uber-
steigen und darauf den Gau der Skythinoi durch

-

queren, so haben wir den Chalybernamen aufzu-
fassen nicht in dem engen Umfang der eigent-
lichen Sitze des Stammes, sondern in dem weiteren
Sinn eines geographischen Territoriunis , zu dem
auch der Gau der Skythinoi, der Distrikt der
Chaldaioi am oberen Lykos and schlieBlich das
eigentliche Chalybergebiet oberhalb von Themis -

kyra gehorten: das alles zusammen bildete ,das 30 auch die G. begingen. Von diesen ChOren stande
Chalyberland' oder, wie Ephoros-Diodor unter
Verallgemeinerung eines anderen Teilnamens sagt,

r\ Xa?.&aio)v xa?.ovfisvij x^9a - Noch andere faBten
dieses ganze, zum Paryadres gehorige Bergland zu
einer geographischen Einheit zusammen unter dem
Namen Armenochalybes, die nach Plin. n. h. VI
12 im Siiden von Trapezus beginnen und nach
VT 29 so weit nach Osten reichen, daB sie noch
oberhalb der Colchieae solitudines gegen die Kau-

der eine
r
aus Knaben gebildet, im Vordergrunde-

(rechts die Greise, wie man mit Wyttenbach
aus Plut. inst. Lac. 338 erganzen muB), links
die Manner ; sie tanzten nackt und sangen Lieder
des Thaletas und Alkman und die Paiane des-

sonst ganz unbekannten Lakoniers Dionysodotos.
Ein Teil der Schilderung, die Herodot I 82 von
dem Kampfe urn Thyrea giebt, mag ein Nach-
klang dieser Lieder sein; der Sieger Othryadas,

kasischen Keraunien hin und neben den Moschi 40 den ein ionischer Schuljunge spater sogar zum
sitzen, also wirklich wie bei Xenophon nahe am
Quellgebiet der Kura. Sie gehOrten politisch

noch zu Armenien, unterschieden sich aber von
den Bewohnern des Binnenlandes dadurch, daB
sie nicht wie diese das phrygisch-armenische Idiom
angenommen, sondern die alte autochthone Landes-
sprache bewahrt hatten. [Kiessling.]

Gymnopaidieu (FvjuvoxcudCcu). Die G. werden
im 5. Jhdt. oftmals genannt. Bei diesein Peste

Ephoren avancieren lieB, vgl. Inschr. Priene 316,
war des unsterblichen Nachruhms sicheT. Der
Herodotischen Chronologie folgend, setzt E. M ey e

r

II § 469 diesen Kampf urn 550. Auf die Chore,
die auch die Erzablung vom leuktrischen Boten
kennt, bezieht sich auch die gleichfalls auf Sosi-

bios zurackgehende Hesychglosse rvftvoxatdia
(L, Weber Quaest. Lacon. 1887, 57, 14), der das
Auftreten von nackten ChOren auf der Agora fur

schaute Damaratos, der abgesetzte Konig von 50 dieses Pest bezeugt, aber die Angabe der erioir
Sparta, als Archon, und Leotychidas, der neue
Kfinig, von seinem Ehrenplatze zu, und verhOhnte
dieser den unglQcklichen Vorganger, der ob der
Beschimpfung entrustet die Zuschauermenge {Mti-
xqov) verlieB, Herodot. VI 67 ; Zeit bald nach der
Absetzung, die E. Meyer Gesch. Ill § 189 A.

491/0 annimmt. Im Sommer 417 paBten die

Demokraten in Argos fur ihren Staatsstreich die

Zeit ab, in der die Lakedaimonier die G. feierten.

dafi die Epheben an ihm um den Altar im Amy-
klaion liefen und dabei einander auf den Rucken
schlagen, verwarf (vgl. aber die angefiihrte Stelle

der Platonischen Gesetze und den Scholiasten da-

zu). Nach Pausanias III 11, 9 hieB der ganze
Markt in Sparta Xogog, weil auf ihm die G. statt-

fanden, an denen die Epheben zu Ehren des Apol-
lon tanzten. DaB die Epheben an Stelle der
Greise, Manner und Junglinge getreten sind,

Diese hatten endlich, nachdem sie lange Zeit alle 60 kOnnte hellenistisch-rOmische Neuerung oder Ver-
MahnungenihrerFreundemdenWind gescblagen, —L — a —'ri * T ^ '

den Vonnarsch bis Tegea angetreten, und dessent-
wegen die G. aufgeschoben , als ihnen der voile
Sieg der Demokratie gemeldet wurde. Daraufhin
gaben sie es auf und kehrten nach Hause zuruci,
am nunmehr die vertagte Peier in Gemfitsruhe
in begehen. Noch bedeutsamer war eine dritte
Peier, die wir kennen, vom J. 371. Das sparta-

sehen des Pausanias sein. Der genannte Apollon
wird in erster Linie als der Pythaeus gelten
kOnnen, dessen Standbild an der Agora Pausanias
eben erwahnt hatte. Wenn Bekker Anecd. 234
statt seiner den Karneios nennt, so bernht dies,

wie Nilsson Gr. Feste 141 mit Recht bemerkt^
auf einem Irrtum. Trotzdem bat Wolters Arch.
Jahrb. XI 1896, 7ff. die auBere Erscheinung der

uusy uynaaa uynaiKotriomas wm
Koryphaioi an den G, trefiFend an der aehr alter-

tumlichen Bronzestatuette aus (iem Amyklaion er-

lautert, die einen nackten Leierspieler mit dem
eharakteristischen ,thyreatischen' Kopfputz dar-

stellt und ein Weihgeschenk eben dieses Chor-

fahrers sei. Denn wir durfen es uns nicht ver-

hehlen, daB das am Staatsmarkte von Sparta und
<lem Kulte des mit dem Herren von Delphoi jeden-

falls nahe verwandten Pythaens haftende Pest

zwar ein raumlich und inhaltlicb eng begrenztes 10

ist, das, wie wir gern glauben wollen, von be-

scheidenen Anfangen durch den Sieg gegen Argos

zu nationaler Bedeutung erhoben ist (obwohl ja

der thyreatische Eranz auch wohl eine ander-

weitige Erklarung finden konnte), daB aber die

Sitte und die religiose Vorstellung, die sie ge-

;schaffen, sehr yiel allgemeiner war. Auch wenn
wir also ftir Sparta die Beziehung zum Karneios

leugnen, miissen wir doch abnliche Tanze im
Karneioskult anderer dorischer Gemeinwesen, wie 20
Thera mit seinen dgxyoTal, als verwandt an-

nehmen. Es gilt hier zunachst scharf zu scheiden,

um sich nachher mit umso ungestOrterer Freude
den weiteren Ausblicken hinzugeben. Was sich

4ann als altere gemeinsame Vorstufe, was als

Parallel- oder Tochterkult oder Brauch heraus-

stellen wird, kann nur eine weitgehende religions-

geschichtliche Betrachtung ergeben.

DaB der Name der G. nicht von den yvfxvoi

jccudeg, sondern vom yvfiv&g jtaiCetv aller Alters- 30
stufen herzuleiten ist, zeigen die drei ChOre, deren

Tanz nach Aristoxenos bei Athen. XIV 630 d ein

feierlicher, dem tragischen ahnlicher war. Wie-
weit andere, den Knaben oder vielleicht spater

£uch den Epheben eigene Ubungen und Schau-
stellungen zu dem spartanischen Peste gehorten,

ist zweifelhaft; nur aus der Platonstelle kann
man sichere Polgerungen Ziehen. Die Trennung
von den Karaeen laBt sich auch heortologisch

sichern, da dieses Fest in die Mitte des Karneios, 40
des attischen Metageitnion

,
gehQrt, wahrend die

G. , wie wir sahen , in den Anfang des voran-

gehenden Monats, des attischen Hekatombaion,
fielen, woraus sich ein Zwischenraum von wenig-
stens funf Wochen ergibt.

Literatur: Verdienstlich der Thesaurus von
Stephanus-Dindorf s. rvfivojiatdiat

,
yvfivo-

jzaidix?} und (ablehnend) yvftvojtoSia. Weber a.

a. O. tiber Sosibios und die Lexikographen , die

hier nicht ausfuhrlicher als notig behandelt sind. 50
Wo Iters a. a. O. ausgehend von der schonen
archaisierenden Statue aus Pompeii, die er auf

den Pythaeus zur&ckfuhrt. Nilsson a. a. O.

[Hiller v. Gaertringen.]

Gynadflj eine in Afschar, zwischen Beische-
hir Gol (Karalis) und Egherdir Gol gefundene
Inschrift enthalt den Namen brjpog rwaUaiv;
sie ist vennutlich von Terziler verschleppt, da-
lier wird der Name mit groBer Wahrscheinlich-
keit auf die Euinen vom Siwri Kalessi iibertragen, 60
Sarre Arch.-epigr. Mitt. 1896, 56; Reise in

Kleinasien 1896, 137f. [Euge.]

VvvatKtia #eof s. Bona D e a.

VvyaiHOvd^oi, eine in den griechischen Staaten,
besonders in spaterer Zeit offenbar haufige Poli-

zeibehOrde, deren Aufgabe ja in ihrem Namen
deutlich gegebeu ist. In Athen kann sie zur

Zeit des Anstoteles noch nicht eiistiert haben,

da er sie in der 'A&. nol. nicht erwahnt und in

den Politika (TV 12, 9. VI 5, 13) geradezu eine

nichtdemokratische BehOTde nennt. Wenn sie

dann doch nicht gerade selten auch fur Athen
erwahnt wird (Philochoros und die der Komiker
Timokles und Menander bei Athen. VI 245. Pollux

VIH 112, Harpokr. s.on %Mas, Hesych. s, Ttldtavoo),

so wird die Vermutung richtig sein, daB das Amt
erst von Demetrios Phalereus geschaffen wurde
und in Zusammenhang mit seiner uns bekannten
Luxusgesetzgebung steht (vgl. Cic. de leg. II 26,

66. Gilbert Hdb. I 177. 178). Jene Zitate bei

Athenaios zeigen uns zugleich, daB sie damals
in Athen mehr waren als nur Weiberpolizei, auch
auf den Tafelluxus bezieht sich ihre Tatigkeit

(Philoch. kaxQTiow rag iv ratg olximg avvodovg sv

ze xoig ydftotg xav ratg aklatg dvatatg ; sie achten

darauf, daB die Zahl der Teibiehmer am Mahl
30 nicht uberschreitet, Timocl. Men. a. a. O.).

Sonst wissen wir noch, daB sie eine Strafe bis

zu 1000 Drachmen auferlegen konnten (Harpokr.)

und daB die Namen der Bestraften durch An-
schlag an einer Platane im Kerameikos zui Oflfent-

lichen Kenntnis gebracht wurden (Hesych.). Einige

andere charakteristische Einzelheiten iiber die

Tatigkeit der y. erfahren wir aus andern Orten.

In einer Inschrift aus Andania werden genaue
Vorschriften iiber die Feier der dortigen Myste-

rien gegeben (Dittenberger Syll. insc. Graec.

653, 26. 27. 32) ; darnach hat der extra hierfur

vereidigte y. auf die Befolgung der minutiOsen

Kleidervorschriften von seiten der Frauen und
auf die Ordnung im Festzuge zu achten. Aus
Gambreion sind uns inscbriftlich (Dittenberger
a. a. O. 879) Vorschriften iiber Trauerkleidung

und Trauerzeit fur Manner und Frauen berichtet

;

der dort erwahnte, vom Volke gewahlte y. hat

offenbar die Aufsicht gehabt. In Magnesia am
Maiandros haben die y. fur ein groBes Zeusfest

neun Jungfrauen zu bestimmen, wie die naido-

vofioi neun Knaben. Feiner finden wir das Amt
noch erwahnt fur Milet (CIG II 2881), Syrakus

(Athen. XII 20 p. 251), Samos (Gilbert Hdb.
II 152). [Boerner.]

Gynaikopolls (rvvaw&v siohg Strab., rwat-
HoojtoXtg Steph. Byz.), Hauptstadt des Nomos
Gynaecopolites, des XII. unteragyptischen Gaues
zwischen Hermopolis und Momemphis, Strab. XVTI
803. Plin. n. h. V 9, 49. Miinzen aus der Kaiser-

zeit. Vgl. die Karten bei Parthey Zur Erdkunde
des alten Agypten. Zu den Miinzen vgl. Parthey
Die Gaumunzen Agyptens. Beitrage zur alteren

Munzkunde, heraasgeg. von P i n d e r und Fried-
lander, Berlin 1851. 137ff., ferner Brugsch
Geogr. Inschr. I 142. [Pieper.]

Gyuaikothoinas (rwaixo&otvas)* Epiklesis

des Ares in Tegea, weil die Frauen hier ein be-

sonderes Ares-Fest feierten mit einem Opfer-

schmaus, von dem die Manner ausgeschlossen

waren. Das Reliefbild des Ares G. stand in Te-

gea an der Agora. Die Legende besagte nach
Paus. VIII 48, 4, die tegeatischen Frauen hatten

im Kriege gegen die Spartaner zurzeit des Cha-
rillos (s, o. Bd. Ill S. 2143) bewaffhet ihren

Mannern beigestanden, wobei sich besonders Mar-
pessa-Choira (vgl. Paua. VIII 47, 2; von einer

KOnigin Perimeda-Choira spricht in ahnlichem
Zusammenhang Deinias bei Herodian. sibqi ftov.
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aiisaeichnete; nach dem Siege hatten sie

©fine < die/Manner Siegesopfer fur Axes und ihren
eigenen Opferschmaus gefeiert. Wahrend bei
mancheri Ares - Festen die Teilnahme auf die
Manner beschrankt war (z. B. Pans. Ill 22, 7),
fhidet'sich ein Frauenkult des Ares mit einer an
Telesilla ankniipfenden ahnlichen Legende in Ar-
gos (vgl. Lucian. amor. 33: iv "Jgyet &e6g aQt-
d/teTzat yvvaiH&v "Aq^q). Vgl. Immerwahr
Kulte u. Mythen Arkadiens I 164f. Nils son
Griech. Feste 403. 407f. [Jessen.]

Gyndes (iw<%), FluB in Babylonien; vgl.
Herod. I 189. 202. V 52. Ps.-Tibull. IV 1, 142.
Sen. de ira HI 21. Ammian. Marc. XXIII 6. Oros.
II 6. Nach Herodotos (I 189ff.) eroirhete Kvros
seine Operationen gegen Babylon mit der Biindi-
gung des wilden G. durch Ableitung desselben in
360 (runde Zahl!) Kanale, eine Arbeit, welche
das ganze Heer einen vollen Sommer liber be-
sehaftigt baben soil. Begriindet wird dieses Vor-
gehen vom griechischen Historiker anekdotenhaft
mit der Erzahlung, daB eines der heiligen Rosse
des Kyros ertrank, als man sich anschickte, den
FluB mit Fahrzeugen zu iiberschreiten, worauf
der Perserkomg den Schwur tat, den FluB so
seieht zu machen, daB ihn ktinftig Weiber durch-
waten konnten, ohne sich die Kniee zu benetzen.
Eine belagerungstechnische Erklarung dieser Ab-
leitung des G. gab B ill er beck in den Mitteil.
der Vorderasiat. Gesellsch. Ill (1898) 72f. 75.
Winckler meint (Altoriental. Forach. I 508ff.

II 254), da6 der Erzahlung Herodots ein glaub-
wiirdiges, historiscb.es Faktum zugrunde liege,

namlich, daB Kyros sich genfitigt sab, behufs wei-
teren Yordringens gegen Suden das oberbalb der
medischen Mauer (zwischen Opis und Sippar) lie-

gende Land, das zum Schutze gegen den von
Norden kommenden Feind unter Wasser gesetzt
war, durch Anlegung von Abzugskanalen trocken
zu legen. Unter dem G. ist, wie der ganze Ver-
lauf der Expedition des Kyros nahe legt, kaum
ein anderer FluB als die linterhalb Baghdads in
den Tigris fallende Dijala zu versteben, die liber
ein kompliziertes Kanalsystem verfiigt. Der nord-
lichere "Adhaim kommt viel.weniger in Betracht.
Der obere Zab, an den San da (Mitteil. der
Vorderasiat. Ges. VLT 49f. 78f.) denkt, ist wohl,
wegen der grofien Entfernung von Babylon, ganz
ausgeschlossen. Der Umstand, dafi Herodot, etwas
ungenau

,
die Quellen des G.

, gleich denen des
unteren Zab und des armeniscben Araxes, ins
Land der Matiener, der siidlichen Anwohner des
heutigen Urmiasees, verlegt, kann fur eine der-
artige nOrdliche Lokalisierung des G. nicht ernst-
haft in die Wagscbale fallen. Aucb die Kerkha
(Eulaios), der erste bedeutende Nebenflufi des
vereinigten Eupbrat und Tigris, durfte — gegen
Forbiger Bandb. d. alt. Geogr. II 68 — schwer-
lich in Frage kommen.. Die Identifizierung des
G. mit der heutigen Dijala vertreten: Mannert
Geogr. der Griechen und Eomer V 2, 430—432.
Bitter Erdkunde IX 419—421. Billerbeck
a. a. 0. Winckler a. a. O. Hommel Grundr.
der alt Geogr. u. Gesch. (1904) 293. 295. Herz-
feld in Memnon I (1907) 120, 2. 126. Letzterer
meuit (a. a. 0. I 125, 1) auch, daB sich der alte
Wame G. m Aba '1-gund erhalten habe, der durch

arabische ^utoren des Mittelalters bezeugten Be-
nennung eines der Kanale dee Kstul-Nahrawan-
Systems, welches das Dijalfi-System Wuzt NocIl
unsicherer ist Herzfelds weitere Vermutung-
eines Znsammenhauges des Ortsnamens Iskaf ban!
'1-gunaid (am Nahrawan, siidlich der Dijala) mit
G. Nach Ps.-Tibull hieB die vom G. durehflossene
Gegend Babyloniens Arectaei campi (s. schon o.

Bd. II S. 619); die Lesung Arectaei ist unsicher.
10

r
[Streck.]

rVVTJ S. KvQtO£.
Gynnis (Fvwig), Beiwort des Dionysos, Anon,

Laurent 5, 7 = Schoell-Studemund Anecd:
Gr. 268 Aiovvaov yvviSos; in Emesa mit andro-
gynem Kultbild, Theodoret. episc. Cyrens. eccles.

hist, m 3 = Migne Bd. 82, 1093: Aiovvg<$ T<£
ywiSi, var. yvvaioidsi. [Jessen.]

Gypaieas (rvnaievg), Epiklesis des Apollon,
Altar auf dem Gipfel des Lysson-Berges bei

20Ephesos, Konon 3.5, wo eine langere Geschichte
erzahlt wird, die den Namen G, da^iurch erklart,

daB Geier einen Hirten gerettet hatten. tTber
diese Legende vgl. Hofer Konon 101. Beziehungen
des Geiers zu Apollon sind im iibrigen selten,

vgl. Gruppe Griech. Mythol. 1231. Wernicke
o. Bd. II S. 110. [Jessen.]

Gypsaria. 1) Tvyjagia (Ptolem. V 17, 4; iden-
tisch damit ist Cypsaria Tab. Peut.)

}
in Arabia

Petraea, dritte Station an der westlichen Strafie

30 von Aila am Meerbusen von 'Afcaba nach Jeru-
salem , 48 Millien von Aila entfernt, zwischen
Gerasa und Lysa*, nicht identifiziert. flitter
Erdkunde XIV 94—98. [Benzinger.]

2) Name verscbiedener afrikaniscber Ortlich-

keiten: 1. Oijpsaria taberna, in Tripolitanien,
an der Strafie von Gigtbis nach Sabrata, 31 Mil-
hen von diesem (Tab. Peut.); vgl. Geogr. Eav.
141, 2. 350, 15). Vermutungen iiber die Lage bei
Tissot G^ographie de l'Afrique II 209.

40 2. VvxpaQta hfifjv, an der Kiiste von Maure-
tania Caesariensis, nacbst dem MalvafluB und der
Grenze der tingitanischen Provinz, Ptolem. IV % 2
p. 592 Miill. Vgl. Miiller a. a. 0. Cat LaMaure-
tanie C^sarieniie 158. Unsicher, ob mit einer die-

ser Ortschaften identiscb der Bischofssitz {Qypsa-
riemu), von dem zwei rivalisierende Vertreter im
J. 411 in Karthago zur Disputation erschienen,.

Coll. Carth. I 128 (Man si IV 106). [Dessau.]

Gypsftis [Fvynug f} rv&hrjg vfjoog Ptolem.;
50 rvyt}(s Steph. Byz.). Insel an der Westkiiste des

Arabischen Meeroosens; Ptolem. IV 7, 36 Nobbe.
Steph. Byz. [Pieper.]

Gypsum. Wir nennen heute Gips ebenso-
wobl ein meist in erdiger Form, bisweilen auch
als Gestein auftretendes, aus wasserstofthaltigem
sehwefelsaurem Kalk bestehendes Mineral, als die
daraus, nachdem es durch Gliihen von seinem
"VVassergehalt befreit ist, bereitete Masse, die zu
mannigfaltigen Zwecken benutzt wird. Ebendas-

60selbe ist der Fall mit der antiken Bezeichnung
yvxpog und gypsum. Zwar kommen im Griechi-

schen zur Bezeichnung des in der Technik ver-
wendeten Gipses noch andere Benennungen vor.

So bedeutet zizavog zwar sonst in der Kegel
Kalk, aber bei Ps.-Hesiod. scut Here. 141 ist

diese Bedeutung unmoglich, indem es vom Scbilde
heifit: nav fiev yog xvxZqy zizdvtp Xevtctp »'

itetpavrt T}AexxQ(p & {tnola^inkg ir/v, wesbalb schon

die Scholien armahmen, daB G. gemeint sei.

Freilich hat Deiters De Hesiod. scuti descri-

ptione (Bonn 1858) 61, indem er v. 143, wo der

xvavog genannt ist, verwarf, fiir zizdvtp xvdvq>

eingesetzt (von Gottling-Flach angenommen);

und Pepp miiller Variat. im ps.-hesiod. Herakles-

Schild 3 folgte darin insoweit, als er xvavtp

fur das urspriingliche hielt, an dessen Stelle ti-

tdv<p erst trat, nachdem v. 143 bei einer zweiten

bezogen wurde , bezeugt Plut <Juaest. nat. 10
p. 914 C. Das Verfahren -bei der Herstellung aus
Gestein war dies , daB man besonders harte,

alabaster- oder marmorahnliche Sttieke nahm und
sie, um die Hitze zu erhohen, zusammen mit
Kuhmist verbrannte, worauf das Zuriickbleibende

zu feinem Pulver zerstoBen wurde, Theophr. de

lap. 69 : xaiovoi Ss xal iv ^oivlx-ft xal ev Svqiq
xafiivevovzEQ avrtjv [y.al Haiovxsg] ' xaiova ds

Fassung durch einen Rhapsoden eingesetzt worden 10 fidhcza zovg fiaQftdgovg xal anlovazigovg, azs^soy-

war. Aber gleichviel, ob das Wort hier schon

dem ursprimghchem Gedicht angehort oder nicht,

auf jeden Fall konnte zhavog schon iin Altertum

auch G. bedeuten; und so hat auch Hesych. s.

v. es neben anderen Bedeutungen durch yinpov

XQitffm erklart, znavapihag als ysyvtpa>fih>ag und
Tiravtmt} XQ°a a^s yvy}Q>Ti} 7} kevxoxQoog. An-

scheinend hat man in der alteren Zeit G. und

Kalk nicht unterschieden und daher zizavog fiir

idzovg fiev ttciQawd'EVXES (fiofoxovy i'vexa) zov daz-

tov xateo&ai xai fxalkov . boxsi yap d'SQfioxazov

eivai avQoi'&ev xal nXsiozov %qovov Siafieveiv.

OTZzrjoarzsg 3s xouizovoiv avxrjv wgxsq zfjv xoviav.

Zur Erganzung der Liicke ist benutzt Plin. a. a.

0.: qui coquitur lapis non dissimilis alahastri-

tae esse debet aut marmoroso (dalier wird wohl

auch anstatt avzXovoxiQovg zu lesen sein aAafid-

czgovg) in Syria durissimos ad id eligunt co-

beide Stoffe gebraucht, wahrend spater die Re- 20 eimtqus cum fimo buhulo , ut celerius urantur.

deutung Kalk iiberwog, vgl. Luc. hist, conscr. 62.

Poll. VII 124, wo yvy>og von rhavog gesondert

genannt ist. So scheint, daB auch andere gips-

ahnliche Minerale bisweilen die Bedeutung G.

bekommen haben: so eines, das oxtgov heiBt und
bei Aristoph. Vesp. 925 zwar Kaserinde bedeutet,

aber daneben auch eine Erdart, wie der Schol.

zu v. 926 bemerkt: ozi Xiyezat xal yrj gxiqqus

Xtvxf) rig wg yvywg (die beiden letzten Worte

Wenn Plinius hinzufiigt : omnium aittem optimum,

fieri conpertum est e lapide speeulari squamamve
talem liabente (darnach Isid. or. XVI 3, 9), so ist

damit das von den Alten als Ersatz fiir Glas be-

niitzte Marienglas, das ursprunglich G.-Kristall

ist, gemeint mit den venvandten Arten vielleicht

Fasergips.

Die Verwendung des G. war eine seln- mannig-

faltige. Wichtig war er zunachst fiir die Bau-

werden freilich von Dindorf als spaterer Zusatz 30 kunst, in der ihn die griechische Technik vielfach

eingeklammert) ; vgl. Phot. 522, 7. Schol. Hesiod.

scut. 141 ; fiir die Form oxiggog Suid. s. v.,

femer Hesych. s. oxsiqog, und axvgog bei Poll. IX
104, wo es eine Art Kreide zu sein scheint ; da-

her wird oxtQQiirjg bei Zonar. 1651 direkt als

G.-Arbciter, yvy>ef.in,laaxr}s, erklart. Auch Xazvm},

sonst eigentlich der Abgang, Splitter und Staub

beim Behauen der Steine (vgl. Blumner Tech-

nologie III 93), wird im Sinne von G. gebraucht,

als Bindemittel, wie Kalk, verwendet zu haben
scheint nach Theophr. a. a. 0. 65 15 dh yXtaxQo-

xrjg xal fiEQfioTqg ozav ^Q^x^V ftavfmozrj. %Qu>vzai

yd.Q szgog zs za olxodofxrjfjiara xbv Xlftov jieqixe-

ovreg xav zi alio fyovloivxai zotovxov xoXXrJGat,

zu uiteilen ; er diente da wohl weniger zur Ver-

bindung der Steine untereinander , als zum Ver-

putzen der Decken und fiir Gesimse, und Theo-

phrast riihmt ebd. 66 die auBerordenth'che Halt-

s. Poll. a. a. 0. Schol. Aristoph. a. a. 0. und zu 40 barkeit des gut praparierten und so verwendeten

Nub. 261. Schol. Pind. Pyth. V 124. Man nahm
es aber uberhaupt mit Bezeichnung verwandter

Stoffe nicht so genau, und so nennt z. B. Theophr.

de lap. 62 eine Erdart, die in Epeiros beim

Tymphegebirge vorkam und wie die melische,

kimoiische u." a. von Walkern, Malem u. a. zum
Weifien benutzt wurde, yvyog, allerdings mit der

Bemerkung (ebd. 64), dafi sie speziell bei den Um-
wohnern des Athos und der Nachbargegenden so

G. : Sav/Miorrj ds xal (ij) to%vg • oze yag 01 lldoi

gtjywvzat rj dia(pEQOvxat f} yvyjog ovx dvlrjOi, noX-

kdxig di xai za. per jistitcoxe xal vtpfjgrjTai zd
8' avro xQEfid/tsva fisvEt avvsxd/n^va zfj xoXXrjCet.

Fur diese Verwendung wurde der pulverisierte

G. mit Wasser angefeuchtet und der Teig mit

Holzern umgeriihrt, ebd. 66: xoyjavxeg dk xal

v6(oq i2ii%£ovzEg xaQaxzovoc £t':Xotg, zfj X£l8* Y®Q
ov bvvavxat dia. ifyv iJsQ/.idxtjza (doch bemerkt

genannt werde. Doch sind alle diese teils miB-50Lenz Mineral, d. Griech. u. Rom. 27, 111, so

brauchlichen, teils mifiverstandenenBezeichnungen

iminer uugewOhnlich und yvyog das ubliehe ge-

wesen. wie im Lateinischen gypsvm (die neutrale

Form ist die stehende; gypsus ist selten, vgl.

Corp. gloss, lat. in 132, 53. V 610, 5).

Der natiirlichen Beschaffenheit nach unter-

scheiden die alten Naturforscher vomehmlich zwei

Arten von G. : den durch Gliihen aus Gestein ge-

wonnenen und den in Erdform ausgegrabenen

;

arg erhitze sich der G. nicht, wohl aber der

Kalkstein. wenn er stark gebrannt und dann mit

Wasser iibergossen wird). Die hergerichtete Masse
muB aber sofort benutzt werden, weil sie sehr

schnell erkaltet und erstarrt, ebd.: ^xovoi be jra-

SaX9'tha XQOS zrjv ywQuav iar (dr) uixqov xqoxsqov,

xaxi' Tzrjyvvxai xal ovx tort buXt~iv. Plin. 183

:

gypso madido statim utendum est, quoniam ce-

lerrime coil; tamen rursus tundi se et in fa~

und zwar bezog man letzteren am besten aus 60 rinam resolvi patitur. Auch bei den Romern
Kypern, wo er in groBen Mengen noch unter

der Erdoberfiache gegraben wurde , femer auch
aus Perrhaebien, vom Tymphegebirge u. s. : wah-
rend er durch Gliihen besonders in Phoinikien,

Syrien und bei Thurii in Unteritalien geivonnen
wurde, s. Theophr. de lap. 64, darnach Plin.

XXXVI 182 (phoiniMscher auch Theophr. de

igne66); daB gebrannter G. auch von Zakynthos

fand der G. beim inneren Ausputz der Hauser

Anwendung fiir das sog. WeiBwerk, opus alba-

rium. in dem Gesimse (daher auch coronarium

ojnts genanntj, Decken, Gewtilbeverzierungen eben-

so in einfacher architektonischer Profilierung wie

in reicherer figurlicher Ausstattung hergestellt

wurden, Plin. a. a. 0. : usu* gypsi in albariis

sigillis aedificiorum et ooronis yratissimtis. Isid.



XVI 3, 9.. XIX 10, 20 (vgl. fiber opus albarium
glfimner Technol. II 141ff. 147ff.). In der
Kegel war der fur diese Zwecke verwendete Stuck
Gipsstuck, d. h. aus Gips, Kalk und Sand bereitet,
obschon Vitruv. VII 3, 3 von der Verwendung
des Gipses abrat : in hisque (sc. coronis) minime
gypsum debet admiseeri, sed ex creto marmore
uno tenore perduci uti ne praeeipiendo nonpatia-
tur uno tenore opus inareseere DaS solche Gips - y(BWW . MnaiHm nat sim Ton so{(,h Arbeitpn

ITLTJ^r ^J^JE>J$L?L"¥* H ™** aus r.miSoherdieneuerdWS bekannt|e-

G, gewesen sein mogen, vgl. Friedlander Dar-
stell. aus d. Sittengesch, 5 III 192f, (doch gehert
Mart. IX 47 nieht Merher, da dort gemalte Titel-
bilder in Buchern gemeint sind). Auch wo es
sich um plastische Bildwerke fur voriibergehende
Dekoration haudelte, nahm man G., vgl. Hist. aug.
Sever. 22, 3: die eircensium cum ires Victo-
riolae more solito essent locatae gypseae cum
palmw, Erhalten hat sich von solc'hen Arbeiten

tov vaov (der Artemis in Stymphalos) ta> 69o<pd>
Jiejiotyfisvai xat at ZmfupyXtdes stair

'

ogvidsg'
Ga(p&$ usv ovv yaXestbv fjv diayvaivai uiotsqov
£vlov notnua r)v tj yvyov • Tsxuaioouivoig de tf/j,Iv

zyalvETO elvai gvlov pallor i) yvyov. Damit
meinte wohl auch Pausanias Werke aus Gipsstuck,
nicht aus reinem Gips ; auch die Gipsreliefs, die
als Gr&berfunde versehiedentlich erwahnt werden

aus Gipsstuck sain. Bei den rsmischen Stuck-
reliefs, von denen sehr schone Proben sich erhalten
haben, siud mir Untersuchungen ihrer Bestand-
teile nicht bekannt, doch durffce auch bei ihnen
neben Kalk G. zur Verwendung gekommen sein.
Hergestellt wurden die Stuckreliefs teils aus freier
Hand, teils in Modellformen, fur die ebenfalls G.
benutzt wurde

; in einem Hause zu Pompeii sind
erne groBere Anzahl solcher Formen gefunden

wordenen (vgl He"ron de Villefosse Comfte
rendu de FAcad. des Inscr. 4. Ser. XX [18921
187ft\ liber vier im Louvre befindliche bemalte
Gipsbiisten von El Kargeh) fein niodellierten und
reichbemalten Kopfe von Mumienkasten , von
denen interessante Proben bei Flinders-Petrie
The arts and crafts of ancient Egypt (Edinb
und London 1909) Fig. 135-138 abgebildet sind.

aus Uipsstuck sem. Bei den rsimschen Stunk- in d ia ' VoWi? ^«-ir««o+i™ + j: ™__in die Technik der Kiinstler tun; die-genaue tlber-
emstimmung des einen Kopfes (Fig. 138) mit dem
noch erhaltenen Schadel, wobei nur die Fleisch-
partien durch eine bald feinere, bald starkere
Gipsschicht erganzt sind, zeigen, daB der Aus-
fiihrung jedenfalls eine Totenmaske zugrunde ge-
legt wurde.

Haufiger noch scheint der G. bei der Klein-
plastik Anwendung gefunden zu haben. JeneZ&S"=i^«»S.*=^'SSM&-Sem Stuckarbeiter seine Werkstatt geh'abt habe

s. Overbeck Pompeji^ 380.
'

(

In dieser Verwendung des G. zu kiinstlerischem
Schrnuck von Bauwerken liegt schon die Bedeu-
tung ausgesprochen, die der G. auch als Mate-
rial fur die bildende Kunst beanspruchen darf.
Fur die eigentliche groBe Plastik fand er frei-
hch nur selten und mehr als Surrogat. aber doch
schon fruhzeitig Verwendung. Als Theokosmos

und die Komer sigilla und die teils Eindern als
Spiclzeug dienten, teils Nippfiguren, Weihgaben
u. dgl. waren, wurden zwar in der Kegel aus dem
dauerhafteren gebrannten Ton hergestellt, doch
auch aus Gips, s. Bekker Anecd. 272, 31 : x6Qn ,

nal zb fiutQOv dyaXfidztov to yvxpivov xat ni\lt-
vov, dip' o$ nal xoQQjzM&og 6 xavxa noitiv xa-
Xelxat. Etvm. M. 530, 11. Suid. s. xoQonladot.
Timai. Lex. s. xoQonla&oi. Auch von diesen Ar-

Tempel des olyrapischen Zeus das G«tt ftrbilrl ah. Matarioio ™~ ,-™ -i^i^- • *tJ? , V. ,
Tempel des olyrapischen Zeus das Gofcterbild aus
Gold und Elfenbein herzustellen, brach der Pelo-
ponnesische Krieg aus, als erst der Kopf des
Gottes in diesem Material hergestellt war; der
Geldrnangel nOtigte den Kunstler, das iibrige
aus Ton und Gips herzustellen, wie Paus. T 40,
4 berichtet. Hochst wahrscheinlich war dies un-
scheinbare Material bemalt und vergoldet; Schu-
bart Rh. Mus. XV 88 vennutete, der Korper sei

Materials nur wenig erhalten ; im Compte Rendu
de la Comm. archeol. de St. P^tersbourg f. 1875,
Atl. Taf. I bildet Stephani kleine Gipsfigur-
chen aus einer Niobidcndarstellung ab, die als
Verzierung an einem Holzsarkophage angebracht
waren, vgl. ebd. 5ff.

Wenn nun im groBen und ganzen der G.m der alten Kunst als Material von Bildwerken
immer eine untergeordnete Rolle spielte, so waranS

f
bram,tom Ton, HanOe undT^To, ft 50^-S^Th

™ ^Si ^Tund die ganze Statue mit Gewandftrn bftklfiirlAh ri^ „„„ ^™ ^:„ »vJw .. "^,\ J ,
hund die ganze Statue mit Gewandern bekleidet

gewesen, doch ist letzteres wenig wahrscheinlich.
In Kreusis, der Hafenstadt von Tliespiai, fand
Pausanias nach IX 32

t 1 eine Sitzstatue des Dio-
nysos aus bemaltem G., freilich nicht in einem
Tempel, sondern in einem Privathause. Auch
chris tliche Schrifts teller erwahnen G. als Mate-
rial von Gotterstatuen, so Arnob. VI 14 eom-
mixtum glutiaum gypno. Prudent, apoth. 458.

da aus ihm die AbguBformen und Modelle her-
gestellt wurden, wofiir er sich seiner Beschaffen-
heit nach vorzuglich eignete, Theophr. de lap. 67
dia<pEQEtv dk doxel xal tiqq; ajtof.idy(iata noXv
Tbtv aUa>v, ek $ xat zQ&vTat pallor xal fidXia&''
oi .t€qc tt]v 'ElXdSa, yltaxgoTijTi xal Xeioir^zt. DaB
auch die alten Kunstler "ihre Arbeiten nicht aus-
fuhrten, ohne vorher ein Modell davon gemacht
zu haben, ist nicht zu bezweifeln ; wenn PliniusTW+ iaJ q ij * t. i c."

ni"Jt"' ^JO
-

itu «auen, isi mcnt zu bezweitem ; wenn Plinius

S a.r v\-
'
^I&ltot* Prad. c. Smm. I 430. 60 (XXXV 153) das erst seit Lysistratos, dem BruderIn der Kaiserzeit erfahren wir von G nsbiisten T,v«mn« nw;^ ™^„„ Ap.± <'^l.Z...l.in der Kaiserzeit erfahren wir von Gipsbiisten

yon Philosophen, die aLs Zimmerschmuck dienten
Iuv. 2, 4f., und namentlieh Armere. die sich Mar-
morbusten nicht leisten koimten, werden zu die-
sem Ersatz gegriffen haben, weshalb von den niit-
unter ohne Angabe des Materials als Schrnuck

XS Fl^atbibUotheken genannten Portratbiisten
(Fhn- XXXV 5. Lucian. Nigr. 2) manche aus

Lysipps, ublich werden laBt (erevitque res in
tantum, ut ntdla signa statuaeve sine argilla
fwrent), so ist er damit (die Richtigkeit des Wort-
lautes vorausgesetzt, s. u.) sicherlich ebenso im Irr-
tuni, wie wenn er es (ebd. 156) als besonderen
Vorzug an Pasiteles rilhmt, daB er immer nach
vorher gefertigtem ModeU gearbeitet habe (nihil
umquam fecit antequam finxU). Die Kunstler

"JFB urypsum auys

machten zunachst da3 Modell ihrer Figur, mochte wo von den Erflnduhgen des Butades berichtet
j&ie fur Bildhauerarbeit oder ErzguB bestimmt ist, betrachtete, der spater vom Rande an einer
sein, in Ton; aber sie werden schwerlich dies falschen SteUe in den Text gesetzt worden sei;
Tonmodell direkt zur Arbeit benutzt haben, da derselben Ansicht war Fur t wangle r(NeueJahrb.
es dafur erst hatte gebrannt werden miissen und Suppk-Bd. IX 59; Cber Statueukopien im Altert,
nicht iiberall die dazu erforderlichen Ofen in der [Abhandl. Akad. Miinchen, Phil. hist. Kl. 1896]
oft notwendigen betrachtlichen GroBe vorhanden 544ff.). Damit wlirde also die Erfindung der G.-Ab-
sein mochten, auch dabei immer die Gefahr des gusse dem fast sagenhaften sikyonischen Topfer Bu-
Schwindens und der Veranderung einzelner Par- tades zugeschrieben werden, was wenig glaublich
tien vorlag (vgl. Bliimner a. a. O. 119f.). Da 10 ist; daher haben Overbeck (a. a. O. 176, 1) und
lag es denn nahe, daB man vom Tonmodell eine Reinach (Revue archeol. N. S. XLI [1902] II
Negativform in G. herstellte und von dieser dann 5ft\) den Passus wohl mit Eecht an seiner SteUe
«inen positiven Abgufi , der nun dem Bildhauer belassen. Allerdings muB es dabei als fraglich
als Modell diente und zu dem schon in der alten bezeichnet werden, ob Plinius diese Erfindung
SkulpturgebrauchlichenPunktierenbenutzt wurde. mit Recht dem Lysistratos zuschrieb oder ob sie

DaB diese Erfindung in der Tat alten Datums ist, nicht schon alteren Daturas war (iiber G.-Abgiisse
zeigen agyptische Funde von G.-Kopfen

T die alleni im Altertum handeln Welcker Akad. Kunstmus.
Anscheine nach als Modelle fur Kunstler abge- zu Bonn 4f., Furtwangler und Reinach a.

gegossen waren und bis in die 18. Dynastie zu- a. O.; die Abhandlung von Perkins Du mon-
ruckgehen, s. Flinders-Petrie a. a. O. 144 20tage en platre chez les anciens 1869 kenne ich
Fig. 133f. Und auch fur Griechenland werden nur aus dem Zitat bei Collignon Hist, de la

wir weiter zuruckgehen miissen, zumal die Stelle sculpt. Grecque II 728, 2). DaB sie die Alten
des Plinius iiber Lysistratos kaum so haltbar ist, uberhaupt kannten , geht auch aus der oben an-
wie sie iiberliefert ist. Sie lautet (XXXV 153): gefiihrten Bemerkung des Theophrast iiber ano-
hominis autem imaginem gypso e facie ipsa ftdyftaza hervor; wenn Furtwangler a. a. 0.
primus omnium expressit ceraqice in mm for- die Erfindung, G.-Modelle den Marmorstatuen
mam gypsi infusa emendare insiituii Lysistra- zugrunde zu legen, erst dem Pasiteles zuschreiben
tus Sieyonius .... hie et similitudines reddere mochte, so spricht dagegen auBer Theophrast auch
instituit; ante eum quam pulckerrimos faeere die Stelle bei Plut de soil. anim. 36 p. 984 B
studebant. idem et de signis effigies exprimere 30 (auf die Reinach aufmerksam gemacht hat),
invenit, erevitque res in tantum, ut nulla signa wonach Abgesandte des Ptolemaios Soter von
statuaeve sine argilla fierent. quo apparel anti- zwei Statuen in Kirrha die eine mitnahmen, die
quiorem hane fuisse soientiam quam fundendi andere aber, die sie zuriicklassen muBten. ab-
aeris. Hier ist also zuerst vom Abnehmen von giefien lieBen. Es gab also im Altertum ebenso
Gesichtsmasken nach deiti Leben die Rede. Das G.-Werke, die den Kiinstlern als Modell dienten,
Nehmen von Totenmasken war eine alte Erfindung, als G.-Abgiisse von beriihmten Kunstwerken

;

in Agypten schon zur Zeit Amenhoteps IV. be- auch die oben erwahnten Portratbiisten aus G.
kannt, wie dessen noch erhaltene Totenmaske be- werden solche Abgusse von marmoraen oder
weist (Flinders-Petrie a. a. 0.); da(i die myke- bronzenen Originalkopfen gewesen sein. Und
nischen Goldmasken auch fiber der Leiche gemacht 40 daB man nicht nur bei statuarischen Werken,
zu sein scheinen, mag hier nur beilaufig bemerkt sondern auch bei Herstellung von Geraten u. dgl.
werden , da es sich um ein anderes Material aus Erz nach G.-Modellen arbeitete, zeigt Plinius
handelt. DaB der Brauch in Griechenland nicht a. a. 0. 155 idem (scil. Varro) magnificat Ar-
unbekannt war , lehrt eine noch erhaltene , bei cesilaum L. Lucullt familiarem, cuius proplas-
Hagia Triadha am Friedhof vom Dipylon gefun- mata (das ist der technische Ausdruck fiir Modell)
dene gipserne Totenmaske (vgl. v. Sybel Katal. pluris venire solita artifieibus ipsis quam alio-
d. Skulpt. zu Athen 208 nr. 2921). Fiir Abgusse rum opera; ebd. 156 Octavio equiti Romano
nach dem Leben aber ist dies die einzige uns cratera faeere volenti exemplar e gypso factum
vorliegende Notiz ; denn um diese viel schwierigere talento.

Prozedur, nicht um Abnehmen von Totenmasken, 50 Was endlich den SchluB des besprochenen
wird es sich wohl handeln, obschon Plinius es Passus bei Plinius anlangt (erevitque — aeris),
nicht ansdriicklich sagt, und so wird die Stelle so ist dieser sicher mit Recht auch von Over-
auch in der Regel verstanden (vgl. Brunn Gesch. beck und Reinach a. a. 0. als nicht hierher
d. griech. Kunstler I 402ff. OveTbeck Griech. gehorig bezeichnet worden. Das Arbeiten nach
Plastik ir+ 166f. Springer-Michaelis Handb. einem Tonmodell (argilla) hat mit der Erfindung
d. Kunstgeschichte 1 8 393; abweichend Benn- von G.-Abgiissen fertiger Statuen nichts zu tun;
dorf Antike Gesichtshelme und Sepulcralmasken und der SchluB, diese scientia sei alteT als die
73

,
der daher auch die Notiz des Plinius , daB Erfindung des Erzgusses (die die Alten doch ins

erst Lysistratos das Abnehmen von Totenmasken 6. Jhdt. v. Ohr. versetzten), zeigt, dafi der Satz
erfunden habe, verwirft). DaB Lysistratos das Ab- 60 nichts mit Lysistratos zu tun hat Reinach will
formen iiber den lebenden Menschen zuerst ein- ihn auf Butades § 152 beziehen; Uriichs in
fuhrte, ist daher wohl moglich. Anders steht es der Chrestom. Pliniana schob ihn im selben §,
mit der zweiten Angabe, daB er zuerst Abgusse aber hinter plasticen ein, sodaB er sich auf die
(und man darf in diesem Zusammenhang wohl Erfindung und Ausbildung der Tonbildnerei uber-
sagen G.-Abgusse) von Statuen genommen habe. haupt bezog.
Brunn (a. a. 0. 403) fand das so unglaubhaft, Auch die alten Topfer, soweit sie ihre Ge-
„daB er den ganzen SchluB des §, von idem et faBe nicht aus freier Hand auf der Drehscheibe
bis fundendi aeris, als einen Nachtrag zn § 152, formten, bedienten sich gipsemer Modellschusseln,



wie' denh G.sFormen [auch far Terrakottarehefs

ublich vraxGn. In der rOmischenTopferei kamen
solche G.-Formen vornehmlich fur Lampen und
Terrasigillata-GefSBe in Anwendung (Reste deiart

im Schweizerischen Landesmuseum in Zurich).

Eigene Bezeiehnungen fiir den G.-Arbeiter sind

nicht Mufig. Im Griechischen findet sich erst

ganz spat bei Cassiod. var. VII 55 die Bezeichnung
gypsoplastes, bei Zonar, 1651 yvipstmkaoTrjg; hau-
figer ist im Lateiniscben gypsarius, obschon nur 10
auf Inschriften nachweisbar, s. CIL IX 5378. XII
4479; plasta gupsarius im Ed. Diocl. 7, 30.

Was sonstige Verwendung des G. anlangt,

so sind deren verschiedene namhaft zn machen.
Von Aitbiopien bericbtet Herod. Ill 24, daB man
dort die auf agyptische Art einbalsamierten oder

sonst mumifizierten Toten mit G. uberzog und
bemalte. DaB in Griecbenland die Maler G. ge-

bTaucbten (dg) svia tow naxb. tr/v r£%rr}v
}
bemerkt

Theophr. de lap. 67 ; wahrscheinlich nahmen sie 20
ibn zum Grundieren der Holztafeln, vielleicht auch
bei der Bereitung der weifien Farbe. An derselben

Stelle erwahnt Tbeopbrast, daB einige G.-Sorten,

wie z. B. der tymphaische, von den Walkern an-

statt der sonst ublichen WaUtererde benutzt wurde
;

darnach Plin. a. a. 0. 198 Qraecia pro Cimolia
Tympkaieo utitur gypso. Urn Eisen gcgen Rost
zu schutzen, versah man es u. a. mit einem aus

BleiweiB, G. und Pecb bereiteten Uberzuge,

Plin. XXXIV 150: a robigine mndieatur cerussaSO
et gypso et Hquida pice; vgl Isid. XVI 21, 7.

Sodann scheint es nach der Inschrift CIG 3159,
"wo von einer Statue obv fidosi agyvgerj ympov
fieaxfj die Eede ist, daB man G. zut Fiillung

hohler Teile von Metallarbeiten nabm,
Sehr ausgedehnt war die Verwendung des

G. in der Landwirtschaft. Bei Fassern mit
Konserven, besonders Trauben und Apfeln, oder

sonst luftdicht zn haltenden Dingen wurden die

Deckel, die dann noch manchmal verpicht wurden, 40
erst eingegipst, was mit yvyovvj gypsare, be-

zeichnet wird; s. Colum. II 10, 16. XII 10, 4. 16,

4. 39, 2. 44, 6. Plin. XV 62. XX 97. Geop.
IV 15, 13; ebd. 17. VI 16, 1. VIII 26, 1. Auch
bei Flaschen, Ampboren u. dgl. war VerschluB
mit G. ublich, s. die amphorae vitreae diU-
genter gypsatae Petron. 34, 6. Colum. XII 12,

2. 16, 2. 41. Pallad. IV 10, 18; zerbrochene
oder gesprungene Tongefafie wurden mit G.
gekittet, Arist Vesp. 926 mit Schol.. und Cato 50
r. r. 39 gibt dafiir das Eezept, wobei Wachs,
Harz und Schwefel mit G. zu mischen sind.

Sodann werden aber auch Fruchte. die man kon-
servieren wollte, direkt in G. eingelegt. indem
man sie entweder direkt in feingepulverten

trockenen G. bettete. Colum. XII 44, 4: non-
mdli siceo flore gypsi oblinunt uvas, quas non
nimium maturas vifibus detraxerunt. Plin. XV
64: mala generosissima eadem ratione crttstant

gypso vel cera. Pall. Ill 25, 26 : alii in patina 60
nova siceo gypso obruunt separata cydonia, oder
die erst getrockneten in Binsen wickelte und mit
G. bedeekt in Fassern einlegte, wie es in Li-
gurien mit Trauben gescbah nach Plin. a. a. O.
66. Dafi man Weine, besonders solche, die leicht
nmschlngen, gipste, ist eine bekannte Tatsache,
die schon Tbeopbr. de lap. 67 erwahnt, der es

allerdings nur fur Italien bezeugt, doch war das

Verfahren sohr verbreifcet j vgl. Colum. XII 28, 3.

Plin. XIV 120 : Africa gypso mitigat asperita-
tern. Pint, quaest. nat. 10 p. 914 C; Man nabrii

dazu feinsten G., der wie beim Mebl flos hieB,,

und tat inn zum jungen Most, Colum. XII 20, '8i

26, 2. 36. Poll. XI 14, 6. Geop. VI 18. VII
12, 5; auch bei eingekochtem Wein tat man G:
hinzu, Colum. XII 21, 3. 26, 2. DaB man auch
Gerste im Speicher der Konservierunghalber mit G,
vermischte, erwabnen die Geop. II 30, % die Ver-
wendung beim Diingen Pallad. IV 10, 5. G. war-

aucb notwendig bei der Herstelhing kiinstlicher

Graupe, Plin. XVIII 115. Geop. Ill 7, 1; vgl.

Bliimner a. a. O. I 56. Um Hiihnem, die ihre
Eier auffrafien, dies abzugewOhnen, fiillte man
ausgeblasene Eierscbalen mit G. und warf diese-

den Hiihnern bin, Geop. XrV 7, 5,

Die Verwendung des G. als Farbemittel wurde-

scbon oben erwabnt ; so beniitzten es auch Schau-
spieler, um sich weiBe Hiinde zu macben , vgl.

Cic. ad fain. VII 6, 1 ; ein Bestreicheri mit G. zum
Zweeke einer Kriegslist erwabnen Herod. VIII
27. Paus. V 1, 11. In Kom wurden Sklaven,

die auf der eatasta, einem Schaugeriist, zum Ver-
kauf gestellt wurden, die FuBe mit G. geweiBtT

Tib. II 3, 60. Ovid. am. I 8, 64; vgl. Iuv. 1, 111.

Plin. XXXV 199 nennt dafiir Kreide als Material.

In deT Medizin fand der G. nur auBerliche-

Anwendung, gegen Blutungen, zu Verbanden u.

dgl. , Diosc. V 133. Cels. II 33 und Cfters bei

Galen ; innerlicb wandte man ihn nicht an, weil

er fiir giftig gait (Plin. XXXVI 183). Plinius

empflehlt verscbiedene Gegenmittel bei einge-

trotener Vergiftung XX 1 78. XXIII 83. XXVIII 1 29.

Vgl. im allgemeinen Bliimner Tecbnologie
II 140If. Ill 101 if. A. Jacob bei Daremberg-
Saglio Diet, des antiqu. II 1714ff. [Bliimner.]

GypsuSj Bergwerke in Agypten, wohin in den
spateren Zeiten der EOmerherrschaft schwere Ver-

brecher verbannt wurden, Cod. lust. IX 49, 26.

Novell. 22, 8. 142, 1. [Pieper.]

f

Gyrai (Gyre; at rvgai [Horn. Od. IV 500f.]

TziTQai von yvoog
, rundgebogen; s. den Art.

Gyras; Adj. rvgaws: rvgairj nhgt} Od. IV 506.

Bei Steph. Byz. s. Ilvvt, wird Fvq^ erwahnt ; vgl.

Quint. Smyrn. XIV 570). Nach Schol. gr. in

Horn. Od. Dind. I 218, Hesych. vgl. Diogeneian-
Hesychios s. Fvgd^ und dem Scboliasten Eusta-

tbios 1507, 7 sollen diese felsigen Klippen in der
Xahe von Mykonos oder Mykone, einem sudSst-

licb von dem Kykladeneiland Tenos gelegenen
Inselcben, sich befunden haben, nach anderen bei

dem euboischen A
T
orgebirg Kapbareus. Auf sie soil

der kleinere Aias geworfen worden sein, nachdem
Poseidon die Felsen zerspalten hatte. Inwiefern

G. mit Gyras (s. d.) auf der Insel Tenos zu-

?ammenzubringen ist, ist ungewiB. H. Kiepert
FOA XII setzt G. mit Fragezeicben sudlich dicht

an Tenos an. [Burchner.j

Gyraieis s. Gyras.
Gyrapsios (rvgdytos), Beiname des Zeus auf

Chios, Lykophr. 537 nebst Tzetz. Potter (Comm.
in Lycophr. , abgedruckt in Tzetz. Schol. ed.

Muller HI 1481) meinte. die Beinamen Drymnios,
Promantbeus, Aithiops, Gyrapsios (Lykophr. 536f.)

paBten besser fur Apollonj doch ist wenigstens

Aithiops durch Eustath. Horn. Od. 1385, 62
gerade fur Zeus bezeugt. [Jessen.]

4 J. vi. urjxttD

Gyras (i? Fogae [Diogeneian-Besycbios], Gy-
raieis [ot Fcgatets Inschr.]; G. von der rund-

lichgebogenen Form des Berges; vgL Schol. Ly-

cophr. Alei. 390. Die Bewohner des Berges

rveaite, L. KoB Inscr. ined. II lOOff. CIG 2836.

Dei Name abnlich wie fj yvnia$, deigdg, xoikdg,

gayds, ajiddg
,

;tot£a<r), 1 km langer Hobenzug

logos) mit der hOchsten Erhebung von 718 m,

auf der Kykladeninsel Tenos, in deren Ostlicbstem

Teil, jetzt Tzyknias, der brandig riechende (?) Berg

;

vgl. Hauttecoeur L'ile de Tinos 7 A die An-

gabe vom Vorbandensein einer Schwefelmine.

L. BoB Inselreisen I 20. C. Bur si an Geogr. v.

Griechenl. LT 445, 2 und nach diesem A. Milia-

rakis Kvxlahtxd 12 setzen G. vermutungsweise

gleich mit Qyrai petrai (s. d.); vgl. zur Geologie

A. Philippson in Petermanns Mitt., Erganz.-

Heft CXXXIV 20 und Karten, N. E!ots o will is

Nsog Atfievodeixzrjs'Z 19. [Burchner.]

Gyre s. Gyrai.
Gyri s. Giri (mons) o. S. 1369.

Gyridas, Spartiate, Anhanger der makedonisch-

achaischen Partei. 219 v. Chr. gehorte er der

Gerusia an und ward damals bei der Revolution,

die zum Anschlufi an die Aetoler und zur Wahl
des Lykurgos ruhrte, bei Gelegenheit eines Festes

umgebracbt, Polyb. IV 35, 5. Niese Gesch. der

griecb. u. makedon. Staaten II 425. [Niese.]

Gyrimta s. Sappho.
Gyrisini, eine volkerschaft oder Gemeinde in

der Umgegend von Castulo, im diesseitigen Hi-

spanien. Sie werden nur in Plutarchs Leben des

Sertorius bei der Erzahlung eines Abenteuers,

das der junge Sertorius in Castulo (s. d.) bestand,

wahrscheinlich nach Poseidonios, genannt: die

von Castulo iiberfallen nachts die romiscbe Be-

satzung und holen sich Hilfe dazu von ihren

Nacbbarn (Sertor. 3 ciaga xcov aorvystrovayv Vv-

gtooivotv). Der Ort Gurisoena oder Curisona (vgl.

Iloiturgi, Iliturgi) muB also ganz nahe bei

Castulo gelegen haben ; seine Lage ist nicht ge-

nauer zu ermitteln. Wahrscheinlich wurde er

schon damals zerstOrt. [Hubner.]

Gyrtios (rvgrtog), Vater des Hyrtios, II. XIV
512. Eustath. II. z. d. St. [Hoefer.]

rvQztbv und rvQTibvr) (nach Pape = Ecken-

dahl). 1) Stadt in der Pelasgiotis (Strab. IX 441.

443), und zwar im Nordosten dieser Provinz; denn

sie wird manchmal zu der Landschaft Perrhaibia

(Strab. IX 439. VII 329 frg. 14. 16. Schol. Apoll.

Ehod. I 57. Steph. Byz. s. v.), manchmal zur

Magnetis gerechnet (Strab. VII 329 frg. 14. 16.

Plin. n. h. IV 16. Eustath. II. 933, 26). Sie lag

nach Strabon VTI 329 frg. 14 auf dem rechten

Ufer des Peneios. Doch ist diese Nachricht nicht

zuverlassig, and die Lage von G. ist wegen der

verworrenen Angaben Strabons ungewiB. Leake
Travels in Northern Greece III 382 setzt es

an auf der Magula bei Bei Tatar, einem Ort

zwei Stunden nOrdlich von Larisa, auf dem Hnken
Ufer des Peneios, Georgiades QtaoaXia^ 1894,

154 nOrdlich von Bakrina auf das rcchte Ufer

des Peneios. Am wenigsten Wabrscheinlichkeit

hat Bur si an Geogr. von Griechenl. I 61, 65 fur

sich, der es bei Makrichori vermutet. Nach Liv.

XLII 54 lag G. zwischen Phalanna und Elatea.

Am Wege von Larissa nach G. lag das Grab des

Hippokrates, Medici Graeci ed. Kuhn vol. XXIII.

Sorani vita Hippocratis p. 853. Von unklarem
Zusammenhang ist die Angabe bei Ptolem. Ill

13,43, daB G. in Stymphalia lag, und das Bei-

wort afooteyes , das G. in Orph. Argonaut. 146>

fflhrt. Vgl. ferner Hesych. s. v. Polyb. XVLTI

22. G. war nach der Sage eine Grundung der

Bhlegyer; nach Schol. Apoll. Rhod. I 57 ist e&

von Gyrtone, der Tochter des Phlegyas, nach

Steph. Byz. s. v. und Eustath. H. 333, 22 von

10 Gyrton, dem Bruder des Ixion und Phlegyas, ge-

grtindet. Anders Orph. Argonaut. 145. Daher
wurden die Gyrtonier den Pblegyern gleichgesetzt,

Strab. VII 329 frg. 14. 16. IX 442. Steph. Byz.

s.v. Schol. II. XIII 301. Eustath. Ii.. 338, 26.

337, 14. 933, 25. Heroen von G. beteiligten sich

am Argonautenzug, Apoll. Rhod. I 57 (der Lapithe

Koronos, Sohn des Kaineus), und am Troianischen

Krieg, II. II 738 (Polypoites, der Enkel des Ldon).

Auf Munzen von G. erkennt O. Rossbach den

20 Lapithen Kaineus, einen alten Kriegs- und Todes-

gott, und sein weiblicbes Gegenstiick Kainis, Neue

Jahrb. VII 1901, 410-411. G. erweist sich mehr-

fach als thessalische, nicht perrhabische Stadt.

Kipp Thessal. Studien, Halle 1910, 107. 116. 11£.

Nach Thucyd. II 22 sendete sie 431 v. Chr. Hilfs-

truppen nach Athen. Die ZugehOrigkeit zu Thes-

salien ist inschriftlich bezeugt SGDI II 1720, 8.

2580, 123. 2599, 1. IG IX 2, 534, 12 {0£ooaXol

sx rvQTtbvos). Auch stammen aus G. mehrere

30 thessalische Strategen (K r o o g De foederis Thes-

salorum praetoribus, Diss. Halle 1908, 59. 60).

G. wurde 191 v. Chr. von Antiochos (Liv. XXXVI
10) uad 171 v. Chr. von Persens (Liv. XLII 54)

bedrobt, aber nicht eingenommen. Ethnikon

rvgzwviog. Inschriften von Tatar Magula IG IX

% 1034—1039 ohne Nennung des Stadtnamens.

Munzen gepiagt von 400—190 v. Chr. , Catal.

of Greek Coins Brit. Mus., Thessaly to Aetolia

by P. Gardner p. 20 pi. Ill 5. 6. pi. XXXI 3.

40HeadHN251. Bull. hell. V 290. Schlosser
Munzen des allerh. Kaiserbauses , Wien 1893,

S. 9. [Stahlin.]

2) FvQzayv, eponymer Grundungsberos der

perrhaibiscben Stadt in Thessalien, Bruder dea

Phlegyas, Steph. Byz. s. v., wahrend die Orph.

Argonautik I 143 diese Grundung vielmehr dem
Phaleros, Sohn Alkons, zuschreibt. [Tumpel.]

Gyrtone (rvQTiovy), eponyme Heroine der

perrbaibischen Stadt in Thessalien, deren horoe-

50rischen Namen sie tragt, Schol. Apoll. Ehod. I

57. [Tumpel]

Gytheion (Fufotov Herodian. II 459, 6. I 371,

3 Lentz = Steph. Byz. Diod. XI 84, 6. Lykophr.

98. Polyain. II 9. Polyb. V 19, 6. Skyl. 46.

Strab. VIII 363. 343. Xen. hell. I 4, 11. VI 5, 32,

das Ethnikon fvdiaTtjg Steph. Byz. Inschr. Munz-

legende; Qytkeum Cic. off. Ill 49. Liv. nach

Weissenborn zu XXXIV 29, 2 uberall. Plin. IV 16;

ndiov Luk. dial. mer. 14, 2. 4. Paus. I 27, 5.

60 III 21, 4—9. 22, 1. 3. 24, 6. VIII 50, 8. Pint.

Kleom. 29; Philop. 14. Polvain. II 9. Ptolem.

IH 14, 32; Gythium Plin. VI 214), Hafenstadt

Lakoniens, kam erst zu Bedeutung, ak das an

offener Sandkuste der Eurotasebene gelegene Heloa

seine Rolle als Seestadt infolge des Anwachsens

des Schwemmlandes und des Grefierwerdens der

Schiffe verloren hatte. Da muBte der Seeverkehr

des Eurotasgebietes eine geschutzte Landestelle



an der Gebirgskttate seitw&rts der sumpfigen
Mflndungsebene aufsuchen, und zwar kam, nach
der Lage der Hanptstadt, dafar Bur die West-
aeite des Lakonischen Golfes in Betracht. So ist
an der nordwestlichen Ecke des Golfes an der
ersten geeigneten Kiistenstelle G. entstanden.
Denn hier ist die Landverbindung (jetzt Fahr-
strafie) nach Sparta durch das Hflgelland der
Bardunochoria leicht; auch nach Siidwesten ge-

weist. Die ebenfalls im Suden der Stadt ange-
gebene Statfe des Zeus Kappotas, auf der Orestes
von seiner Raserei ausgeruht haben sollte, hat
man nicht gefunden.

G., eine Perickenstadt, trat in der Geschichte
erst hervor, als die Spartaner eine Flotte zu
bauen begannen; seitdem war es ihr stark be-
festigter Kriegshafen, zugleich aber auch der
emzige nennenswerte Handelshafen Lakoniens

kuste bei Oitylos mid nach Messenien, in welch
letzterer Richtung ein antiker Fahrweg yerlief
(Philippson Peloponnes 200. 249). Von der
Miindungsebene des Eurotas wird G. durch eine
Anzahl von Hugelvorspriingen und kieinen Ebenen
getrennt. Am ersten dieser Vorsprunge nGrdlich
der Stadt entspringt eine starke Quelle, die im
Altertmn durch einen Aquadukt zur Stadt geleitet
wnrrlp «!n ™j ^;7t 7 —»«-«««*««« i« uolz rnuopoimens .demuimng von Nabiswurde. So sind die Landwege ms Innere Lako- 20 wiedererobert (Liv. XXXV 25-27 Pint Philoimens und auch Messeniens ^stw: filrdiV Sr.hHft. ih P«« n ttt^t w ^ o... "

Jriui rnuop.mens und auch Messeniens giinstig; fur die Schrffe
aber bietet ein im Suden der Stadt vorspringen-
der, 186 m hoher Kalkhugel, Larysion der Alten,
und ein vorgelagertes kleines Felseiland, Kranae",
jetzt Marathonisi (Fenchelinsel), leidlichen Schutz
vor den Sudwinden. Der Hiigel Larysion war dem
pionysos geweiht, zu dessen Ehren auf der Hohe
im Friihjahr eine geheimnisvolle Feier veranstaltet
wurde; oben sind Trimmer eines Kastells vor-

wflstet (Thuk. I 108, 5. Diod. XI 84, 6. Pans"
I 27, 5. Busolt III 326, 1). 369 vermochte
kpamemondas die Stadt nicht zu erobern (Xen

M1
; T?

5
'
m

-
PolYaen

- H 9. historisch wertlos!
s. Melber Jahrb. f. class. Phil. Suppl. XIV 557f.)
195 wurde sie nach kraftigem Widerstande von T.
Quinctius Flamininus eingenommen (Liv XXXIV
29. Ehrendekret der Biirgerschaft SGDI 4565),
192 trotz Philopoimens Bemuhung von Nabis
WlAflATOiViTioi-f fT.'iT TWIT nt nn tit __. t.j -,

14. Paus. Vni 50, 7ff.). Spater gehorte sie zu
den Eleutherolakonen (Paus. Ill 21, 7) und war
in romischer Zeit eine bliihende Stadt. Den M
Agrippa hat sie als Euergetes geehrt (SGDI 4569)]
den Herodes Attikos als Soter und Ktistes (IG
III 668). Unter den Ausfuhrprodukten war auch der
in der Nahe gewonnene architektonische Schmuck-
stein von Krokeai. Purpurfischerei und Farberei
wurden in G. betrieben. Man verebrte in derl,,^^ fw 7-ki. Y -";""""»»"*- wurueu m tr. Detneben. Man verebrte in derhanden. Der Abhang gegen das Meer hieB 30 Stadt auch einen Meergott unter derc? NamenMigomon; haer stand ein Tempel der Anhrodite W,,,,, (P*.™ tit 01 n % „

' /" 1, „
ei
£
x*™ 11Migonion; hier stand ein Tempel der Aphrodite

Migonitis, dessen Stiftung dem Paris zugeschrieben
wurde, der auf dem Eiland Kranae' seine Ver-
bindung mit der geraubten Helena vollzogen haben
soil. An diesem selben Abhang zieht sich das
moderne Hafenstadtchen hinab bis zu der un-
mittelbar von dem Eilande geschiitzten Bhede;
-es ist erst am Anfang des 19. Jhdts. entstanden
und hat der Insel den Namen Marathonisi er-

ytecov (Paus. Ill 21, 9. Gaedechens Der Meer-
gott Glaukos 1901). Im Mittelalter sank ihre
Bedeutung gegeniiber Moneinvasia ; endlich scheint
sie verschwunden zu sein. t)ber die Neugriin-
dung s. o.

Karten: die beste Le Bas Voyage archeol
Ita.pl. 26, am zuganglicbsten Curtius Pelop!
II Taf. XII. Admiralty Charts 3342. Beschrei-
bung der Ruinen: zusammenfassend Frazerhalt™ ,w ,uU -a j

—"•-—
.
^- uung uwr ivuinen: zusammenlassend Frazer

Namen G. verdrangt wird. Der malerische, aber
enge und schmutzige, von Mucken und Fiebcr
heimgesuchte Ort hat ziemlich regen Verkehr als
einziger Hafen fur die Eurotasebene (Ausfuhr von
Knoppern, Seide u. a.) und zahlt (1896J 4061 Ein-
wohner. Ein Damm fuhrt zur Insel hinflber, auf
xler eine Kapelle, ein Leuchtturm und einige
andere Gebaude sich befinden.

Die antike Stadt aber lag nSrdlich vom La-

besten Skias IlQaxTtxd 1891, 27ff. Negris
Att. Mitt. 1904, 342, Geschichte: Weber De
Gytheousw., Diss. Heidelb. 1833, 20ff. Philipp-
son Pelop. 216. 249. Niese Nachr. GOtt. Ges. d.
Wiss. 1906, 115. Kulte; Wide Lakon. Kulte
398f. Zeus Kappotas: Wide 20f. Usener Eh
Mus. LX 12. Solmsen Pih. Mas. LXII 337
Inschriften: CIG I 1392. IG III 668. SGDI

xysion in einer kieinen 'ittstenib^rvom^Ufi 50Le^LeV^^'^n*^ 2,w Zieh
«
n

wo der kiinstliche Hafen (Strab. VIII 363) G^veTus b?s Geta*, Legende mEA^Yfitzu suchen ist. bs 711 <\m Ranft.An l^^Jv,™ t „i, ^.11.^^, ™™f"llV
•
w

.
1 dezu suchen ist, bis zu den sanften Jungtertiar-

hiigeln reichend, welche sie landwarts umrahmen.
Die Reste der Stadt, meist der romischen Zeit
entstammend, sind im wesentlichen : einige Trum-
mer der Akropolis auf dem Hiigel nOrdlich des
Baches von Selenitza, ein Theater am FuB des-
selben, Ruinen, die als Agora gedeutet werden,
Grabkammern, zwei Sarkophage an der Kuste,

Lak. Kulte 398f. Head HN 133. Head-Svo-
ronos 'lor. t. Noju. I 542; Cat. Brit. Mus. Pelop.

n m.» [Philippson-Bfilte.]
(xj-thius las man fruher als Namen eines

Flusses in Lakonien bei Pomp. Mela II 3, 51,
wo jetzt das hsl. Cynthius wiederhergestellt ist'

_ [BSlte.]
iirytynoi (?). Auf einer Inschrift von Mualitsch

uercstaat 1st an einem Felsen eine groBe recht- ro.,^ 1

H.

Hanropfer. Der Grieche sieht im Haar den

Sitz seiner Kraft. Direkte Eeste dieser Anschauung
sind Horn. E. I 528ff. und Artem. oneirocr. I 18

;

vgl. Pringsheim Archaol. Beitr. 8, Miinch. 1905.

Hermann Gottesdienstl. Altertiimer d. Griechen

Heidelb. 1846, § 35, 18. Uber xoQv^og , xqg>-

fivlog, thuyas s. Bremer Die Haartracht des

Mannes, GieBen 1911. Jedoch mochte ich mich
dem Gedanken Hausers Tettix, Osterr. .Tahresh.

1906 anschliefien, daB das auf den Helmen usw,
angedeutete Haar symbolisch die Kraft des Tragers

darstellen soil, wenngleich ich die Bedeutung, die

er diesem Schmucke beilegt, sehr iibertrieben

finde. Thetis beschwtfrt Zeus, indem sie seinen

Bart und seine Kniee beriihrt, beides Sitze der

Kraft, vgl. Horn. H. I 500. VIII 370. X 454.

XXII 338.

Spater ist jiqos yzvetov einfache Bittformel,

vgl. Soph. El. 1208. Eur. Med. 65. 709. Eury-
sakes in Soph. Aias 1171flf. halt sein Haar und
das seiner lebenden Verwandten in der Hand, um
jeden bei seinem und seiner Verwandten Leben zu
beschworen, die Leiche seines Vaters zu schonen.

Das Haar vertritt hier nicht die frischen Zweige,

die deT Inkr^q in die Hand zu nehmen pflegt,

wie Schneidewin-Nauck zu dieser Stellemeint.

Das gefangene Weib wird an den Haaren weg-
geschleppt, Horn. H. VI 464 ; ausfiihrlicher Aisch.

Sept. 327f., besonders kraB in Aisch. Hiket. 429ff.

882^*. rber die hierauf beziiglichen Vasenbilder

s. Engelmann in Eoschers Myth. Lei. Art.

Kassandra. Der Sieger bemachtigt sich des Be-

siegten vollstandig, wenn er seine Haare in seine

Gewalt nimmt. Von dem Verluste eines bestimm-
ten Haares hangt der Verlust des Leben s ab. Fur
Nisos vgl. Aischyl. Choeph. 613ft ; Kroll Die
Ijocke des Nisos, in Skutsch Gallus u. Vergil II,

Leipzig 1906, zeigt, daB es sich u. a. um ein

allgemeines Marchenmotiv handelt. Verwandt
hiermit ist die Erzahlung uber Komaitho . vgl,

Tzetz. Lyk. 932. In Schol. Horn. Od. XI 321
rat Ariadne, Theseus solle dem Minotauros Haare
abschneiden und dem Poseidon opfern; hier ver-

fallt das Ungeheuer genau wie beim Opfer dem
Gott, der nicht seinen Beistand verweigern wird,

es ganz in seine Gewalt zu bringen. Skylla und
Komaitho sind keine Unterweltsgottheiten , wie
Wieseler Haaropfer, Philol. LX 71 1, noch weniger
Himmelserscheinungen, wie A. Schultz Eurypy-
los, Melanippos und Komaitho, Jahrb. f. Pbilol.

XXVTI (1881) 307 annimmt. Ahnlichkeit mit
der Simsonsage ist vorhanden; aber es feblt das
Reiigionsverbot , die Haare zu schneiden, vgl.

Schwally Sem. Kriegsaltertumer, Leipz. 1901,
I 69. Das verhangnisvolle Haar wird so mittel-

bar zum Palkdium der Stadt; uber Palladien s.

v. D ob schutz Christusbilder, Teite u. TTntersuch.

XVIII c. 1. Die Locke des Medusenhauptes ist

Palladium der Stadt Tegea, vgl. Paus. VIII 47, 5,

weiter ausgefuhrt durch Apoll. II 7, 3; irrig ist

die Ansicht Eoschers Die Gorgonen und Ver-

wandtes, Leipzig 1879, 81, daB es sich um Blitz-

zauber handele. Das Haar hat die Macht des

Medusenhauptes selbst; die Feinde werden von
lahmendem Entsetzen ergriffen , wenn man es

10 ihnen zeigt

Der Tod des Menschen tritt ein, wenn ihm
Thanatos Kopfhaare wegschneidet, vgl. Eur. Alk.

73. Aen. IV 695; weiter abgeschwacht ist der
urspriingliche Sinn, wenn der Tod das Haar des

Menschen nur zu bemhren braucht, um ihn sterben

zu lassen, Stat. silv. II 1, 146. Thanatos schneidet

die Haare mit dem Schwerte weg ; der urspriing-

liche Gedanke ist wahrscheinlich, daB er ihn mit
dem Schwerte totet, vgl. Pinza La conversazione

20 d. teste umane usw. , Memorie della Societa Geo-
grafica Italiana vol. VII 305-492.

Die angstliche Sorgfalt, die Haare nicht in

die Gewalt anderer Menschen bezw. Gottheiten

kommen zu lassen, zeigt die Vorschrift fur den
Flamen Dialis, vgl. Gell. X 15, 15, fur seine Frau
Ovid. fast. Ill 397. IV 229.

Zu bestimmten Zeiten, Geburt, Geschlechts-

reife, Hochzeit, ist der EinfluB der Damonen leich-

ter moglich und deshalb besondere Vorsicht notig.

30 Das erste Haar ist besonders fur die Verzaubemng
geeignet, deshalb wird es den Gottern geopfext.

In Athen ist hierfiir das f^siov benannte Opfer-

fest bestimmt, vgl. O. Miiller Jahrb. fur klass.

Phil. 1899 Suppl. XXV 865, der dies Opfer fur

Knaben und Miidchen annimmt. Lipsius Die
Phratrie der Demotionidai, Leipz. Stud. XVI 165
sucht zu beweisen, daB das tisTov fiir die Mad-
chen, das xovgeiov fiir die Knaben stattgefunden

habe bei der Einfiihrung in die Phratrie. Ich

40 mOchte mich den Ausfiihrungen Miiller s an-

schlieBen. DeT Hergang des Opfers ist bekannt,
z. B. aus Etym. M. 553, 41 s. xovpE&ug. Ferner
das Mellephebenopfer, vgl. Hesych. II p. 730.

Bei der Geschlechtsreife fand fiir die Knaben und
Madchen ein neues Opfer statt. Fiir die Knaben
sehen wir dies besonders aus den Inschriften im
Tempel des Zeus Panamaros. veroffentlicht durch
Dechamps und Cousin Bull. heU. XII (1888)

479ff. Ahnliche Gebriiuche bei der Geschlechts-

50 reife der Jiinglinge finden sich in Delphi, vgl.

Plut. Thes. 5 ; fiir Troizen Lukian ntgi Tijg 2v-

qLtiz &eov 60. Die letztere Stelle wird erst

verstandlich , wenn man fiir ryot &k siaQ-frivoioi

das in den Hss. stehende wiot de veotat wieder-

einsetzt. Man findet auch hier wieder das zwei-

malige H. der Knaben, in den ersten Lebens-



jahren, und bei der Reife, wobei auch der erste
Bartschnitt geopfert wird. Petron. sat. 29, 8.

Suet. Nero 12. Hierhin gehSren auch die viel-

fach uberlieferten H. an FlufigOtter, z. B. Paus.M 41, 3. Nonn. Dionys. in 343. Firr die

Madchen fand das Heiratsopfer statt. Beruhmt
als Opferstellen waren Megara, das Grab der
Iphinoe, Paus. I 43, 4, Die Graber dei Hyper-
boreerinnen zu Delos, vgl. Herodot. IV 34; an

maroprer aios

Ahnlich verhalt ea sich mit der Entstthnnng
des Orest, die z. B. nach Procop. bell. Pun. I
17, 13 in Komana stattgefunden hat; bier liegt
der Gedanke vor, daB die Furien keine Gewalt
mehr iiber ibn baben wurden, wenn er sein Haar
im Tempel der ibm gut gesinnten Artemis opfere.
Die bierauf beziiglichen Vasenbilden sind be-
sprochen von 0. Miiller Dorier I 335, 4,

Das Haaropfer als Substitutionsopfer.., £,, ii . j ,
° \
—----- -' "^? «« -ua.a iiaaiupici ma uuusiiTiUTilonsO'Dier

lhre fetelle traten spater Artemis und Apollon. 10 Nach Horn. Od. Ill 445 und XIV 422 werden
dem Opfertiere die Haare, die mitten auf der
Stirae

, vgl. Aen. VI 245, zwischen den Hcrnern
wachsen, abgeschnitten und verbrannt. Hierdurch
wird das Opfertier stellvertretenderweise geopfert;
vgl. Stengel Opfergebrauche dei Griechen, Leip-
zig 1910, 46. Unrichtig sind die Ansiehten von
0. Jahn Archaol. Beitr., Berlin' 1874, 381
und Schwenk Rbein. Mus. IV (1839) 555, die
es als einleitende Weibe auffassen. Ohne weiteres

Es ist schwer zu entscheiden, ob das H. der Jiing-
linge an die Hyperboreerinnen ursprunglich ist,

oder erst seit Einfuhrung des Apollonkultes statt-
gefunden hat. In Troizen haben die Braute dem
Hippolytos ein H. dargebracht, vgl. Eurip. Hipp.
1425. Paus. II 32, 1. Lukian. a. a. 0. Hier
liegt die Moglichkeit vor, daB die Ehe ursprung-
lich mit dem Gotte vollzogen wurde und spater
«ne Abldsung durch das H. erfolgte. Dafi es « _^^ „ «u« .u™. vane weii*res
sicbhier urn die Abl&sung ernes Menschcnopfers 20 zu verwerfen ist die Behauptung Wilkens
handelte (Diimmler KX Schrift. II 195) ist gar tber das H., Rev. col. intern. IV 1887 374*
mcht anzunebmen. Direkt falscb erscheint mir --«- — . .

>

die Ansicht von Frazer The Fortnigthly Review
1904, 988: ,das H. ware dazu bestimmt gewesen,
die Gutter zu starken, damit sie weitere Frucht-
barkeit dem Lande verleihen konnten ; ohne Opfer
waren sie verhungert'.

Naturlich liegt Mm Heiratsopfer auch der
Gedanke vor, daB die Gottheit reicben Kinder-

,man habe die Haare weggeschnitten, urn der
Seele den leichteren Austritt aus dem Korper zu
sichern*.

Das Mensehenopfer ist ebenso vollzogen worden

;

vgl. Jahn a. a. 0., der Bildwerke bespricht, auf
denen Kalchas die Iphigenie zu opfern im Begriffe
ist. Deutlich ist dies im Medeiakult zu Korinth
erhalten, wo 7 Knaben und Madchen die Haare

segen verleihen moge, aber nur msofern, als sie 30 geschoren wurden; ursprunglich wurden sie dar-«me mOghche Bezauberung ferahalt. Die erhal- auf geopfert; vgl. Paus. II 3, 7.
tenen Epigramme zeigen den ursprunglichen Zweck
dieser Opfer nicht mehr: das Gebet urn viele
Kinder ist noch erhalten; meist sind es Dank-
opfer fur keusch zugebrachte Jugend u. a. Bot-
ticher Baumkultus der Hellenen, Berlin 1859
nimmt irrigerweise die in den Epigrammen ver-
tretenen Ansiehten fur die ursprunglichen. Die
alteste Form des Heiratsopfers finden wir im Ein-

Beim Totenopfer scheren sich die Verwandten
und Sklaven die Haare und geben sie dem Toten
mit, z. B. Horn. II. XXIII 134ff. Soph. El. 51ff.

Aischyl. Choeph. 6 und 168ff., besonders ist Eur.
Alk. 98ff. zu nennen, wo sich die meisten Reste
dieses Brauches finden. Ursprunglich soil nach
Diimmler EX Schriften II 194 und 0. Schrader
Totenhoohzeit,.Tena 1904, 337 die Frau dem Manne

r? YVT ^ I f ??x
1^al

i
ei
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;
Phn - 40 ^denTodfolgen. Sklaven, Tiere u. a. werden noch

n. h. XVI 44. Festus in 57 (ed. Miiller).

Die Wochnerin ist dem Einflusse der Damonen
ebenfalls sehr zuganglich; vgl. Roscher Die Zahl
40 im Glauben, Brauch und Schriften der Semiten,
Abh. sachs. Ges. XXVII (1909) 93ff„ der ihre
TJnreinheit auch fur die Griechen nachweist. Nach
dieser Zeit opfert sie alles, was mit ihr in Be-
riihrung gekommen ist, vor allem ihr Haar, das
sie vorher unter keinen Umstanden schneiden

Horn. II. XXIII geopfert, wo neben den alten rohen
Sitten sich bereits der Ubergang zu den spateren
mildeTen findet. Spater bringen nur Verwandte
eigenhandig das H. dar, z. B. Aischyl. Choeph. 197
und Eurip. Or. 106. Dann wird es Sitte, da6
beim Tode eines Fursten alle Untertanen gleich-
falls ihr Haar scheren und mitgeben ; das alteste
Beispiel ist beim Tode des Patroklos; auch den
Pferden, die man doch nicht alle opfern konnte,.. 7- -rT

—-—«—- w^^v^vu ^wuw'i u^c juiiji uucn jiiuut ane opiern Konntie.2 wLr^i16 I

J
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n Ghewal^iiber^sie 50 werden die Mahnen geschoren. Die groBten H.j™/\„*„_i».„ j
haben wohl beim Tode des Masistios, Herod.

^rlangt batten. Bekannt ist dies Opfer besonders
fur Titane; vgl. Paus. II 11, 6. Die auf dieses
Opfer beziiglichen Epigramme der Anth. Pal. VI
200ff. zeigen, daB an Stelle des Reinigungs-
opfers dasDankopfer getreten ist, bestehend aus
den gleichen Opfergegenstanden. Das Seil im
Heraklestempel zu Erythrai, vgl. Paus. VII 5, 5,
ist wahrscb^inlich aus solchen H. der Frauen
entstanden; man hatte seine Bedeutung nach
iri„#-i, — j tt ii i-

"MCUluus ua "-u imtiiosen (jegenstana aur, Dei aessen JJarbnngungimfuhrung des Heraklesdienstes vergessen und60einzig der gute Wille geschatzt sein willSwas

IX 24, und des Hephaistion, Plut. Pelop. 34,
stattgefunden. Die Uberlebenden wollen also mit
dem Toten vereint bleiben. Dieser Meinung ist

auch Robertson Smith Die Religion der Se-
miten, fibers, von Stiibe 260, Freiburg 1899.
Rohde Psyche 16 faBt dies H. als .symbolische
Vertretung wertvollen Opfers durch einen an sich
nutzlosen Gegenstand auf, bei dessen Darbringung

erklarte es so, wie wir bei Pausanias lesen.
Die yalXoi schnitten, wenn sie aus dem Dienste

der Kybele schieden, ihr langes Haar, das sie bei
den Festen wild zu schiitteln pflegten (Gruppe
Giiecb. Myth. 1539), ab und opferten es mit den
fijjrigen Kultgegenstanden (Anth. Pal. VI 51), urn
altos ahzulegen, was mit der Gottin in Beruhmnc
gftfcommeii war. .

meines Erachtens mit dem Zwecke des H,s nicht
in den geringsten Zusammenhang gebracht werden
kann. Wilkens Ansicht a. O. 359, H. habe auch
bei den Romern in den altesten Zeiten stattge*
funden, ist schon widerlegt durch Donat zu Terenz
Phormio 91f. f ebenso nnrichtig ist seine Be-
hauptung 380: ,man brachte es (das Haar) den
Gflttem oder Mancn dar, zum Zwecke der Er-

%\m Haartraeiit una Jdaarsciimuci?

haltung des ihnen verfallenen Lebens.' WieSeler
Rh. Mus. N. F. IX (1854) 277 faBt es als Suhne-

opfer auf, ohne zu sagen, wofiir es eine Siibne

sein soil. Samter Geburt, Hochzeit, Tod 128,

Leipzig 1911, meint, es fande statt, ,damit der

Tote den Opfernden verschone' ; dies hatte aber

den entgegengesetzten Erfolg, der Tote wiirde im
Besitze des Haares den Lebenden in seiner Ge-

walt haben. Unrichtig fur die Griechen ist die

Ansicht Frazers Burial customs 99, daB die 10

Hiuterbliebenen sich dem Toten gegenuber un-

kenntlich hatten machen wollen. Das Zerraufen

des Haares z. B. Horn. II. XVIII 27. XII 77.

XXTV 710. Soph. Oed. Col. 1260 u. a. ist hOchste

Steigerung des Schmerzes, ohne Gedanken an Blut-

opfer, was Smith Rel. d. Sem. 260 meint, d. h.

fur die Griechen nicht. Vgl. W. Wundt VOlker-

psychologie TV (1910) 102.

Das Haar wird haufig zum Gegenstand eines

Geliibdes gemacht, z. B. II. XXIII 140ff. Es ist 20

das Zeichen der hochsten Dankbarkeit fur Be-

seitigung einer Gefahr; denn der Opfernde gibt

sich dadurch ganz in die Gewalt des Gottes. Ver-

kehrt verstanden haben das Opfer Achills Eustath.

zu II. XXIII 146 und Frazer The golden bough
I 370, die es als H. bei der Geschlechtsreife auf-

fassen. Besonders schon ist die Schilderung der

Locke der Berenike in Catull LXVI, der Kalli-

machos nachahmt. Schiifbriichige geloben ihr

Haar fur den Fall der Errettung den Meergottern, 30

vgl. Lukian negi rdv ml ptto$ov gvvovtow 1. Iuv.

XII 81. Auf dem Schiffe darf das Haar nicht

geschnitten werden, weil es Sturm herbeifuhrt,

Petron. sat. 104, 5. Die MeergOtter wollen sich

dessen bemachtigen, dessen Haare sie in der Ge-

walt haben. Beim Eidopfer Horn. II. Ill 271ff.

XIX 254f. nehmen die schwOrenden Fursten die

Haare des Opfertieres in die Hand. Die Haare
kOnnen nicht wie sonst verbrannt worden sein,

weil beim Opfer fur Unterirdische kein Feuer 40
angezundet wird, vgl. Stengel Opfergebrauche

der Griechen I9f.; sie sind vielleicht mit dem
Opfertier verscharrt oder insMeer geworfen worden.

Zum Zauber sind Haare immer verwendet

worden. Liebeszauber s. Apul. metam. Ill 14,

zum Geburtszauber war das Auflosen des Haares

notig, vgl Ovid. Fast. Ill 257 und Serv. Aen.

TV 518, ferner Preller Rom. Myth.S278f., Ber-

lin 1881. Roscher Myth. Lex. Art. Iuno Lucina,

ferner RieB o. Bd. I S. 85ff. Uber die Zeit des 50
Abschneidens der Haare vgl. RieB a. a. O. 40. Im
allgemeinen kann ich auf meine demnachst er-

scheinende Monographie: Das Haar in Religion

und Aberglauben der Griechen verweisen.

[Sommer.]

Haarlracht und Haarschmuck.
A. Griechenland.

Literatur: K. O. Miiller Handb. der Archao-
lgieS 474ff. J. H. Krause Plotina oder d. Kostume
des Haupthaares bei den Volkern der alten Welt, 60
Leipzig 1858. Hermann-Bliimner Lehrbuch
der griech. Privataltertumer (1882) 204ff. Blum-
ner Leben und Sitten der Griechen I 76ff. Pot-
tier bei Daremberg-Saglio Artikel coma.
Helbig Das homer. Epos2 236E Baumeister
Denkmaler I 6l5ff. Sittl Die Patrrzierzeit der

griech. Kunst 25if. Iwan Miiller Handb. des

kL Alt. Bd. IV 1, 2, 95ff. Guhl-Koner-Engel-

jttaaTtracnt una JiaarscnmucK a 1 1u

mann Leben der Gr. u. R.6 297ff. H. Hofmann
Untersuchungen iiber die Darstellung des Haares
in der areh.-griech. Kunst, Neue Jahrb. Suppl.

XXVI 1900. Amelung Gewandung der Griech.

und ROmer, Leipzig 1903. Pernice bei Gercke-
Norden Einleitung in die Altertumswissenscbaft

LT 44ff. Studniczka Beitrage zur Geschichte

der altgriech. Tracht 1243. Lermann Altgriech.

Plastik 108iF. Helbig Sopra il trattamento della

capellatura e della barba all' epoca Omerica, Atti

dei Lincei Ser. LTI vol. V Iff. Bremer Die Haar-

tracht des Mannes in archaisch-griechischer Zeit,

Diss. GieBen 1911.

I. Vorgriechische Zeit. Haarschmuck ist

schon aus der Kykladenkultur des dritten Jahr-

tausends bekannt, iiber die Tracht des Haares

aber geben die vielen primitiven ,Idole
( keine

Auskunft. Unter den Diademen ragen die goldenen

Eettengebange aus Troia II hervor (Schuchhardt
Schliemanns Ausgrabungen - Abb. 37. 38). Von
einem auf die um den Kopf zu legende Binde
aufgenahten Goldblechbande hangen iiber der

Stirn kiirzere und an beiden Seiten langere Eett-

chen mit Blechanhangern herab, die Schniiren

mit Schnurquasten nachgebildet sind (Praehistor.

Ztschr. II [1910] 156). Daneben kommen auch
einfache mit einer Binde gekniipfte Goldbander
vor (Schuchhardt a. a. O. Abb. 39). Ewas
breiter und mit nach oben abstehenden drei-

eckigen ausgeschnittenen Zackcn geschmiickt ist

das Silberdiadem von Amorgos ('E<pr)fi, agx-

1898 Taf. 8, 1 [S. 186]). Die vielen aus dieser

Epoche erhaltenen Schmucknadeln als Haarpfeile

zu deuten, fehlt jeder Anhalt. Ebenso bei den

.Haarnadeln' aus dem kretiseh-mykenischen Kul-

turgebiet. Ein derartiger Haarschmuck ist in

spiiterer Zeit Griechenhnd vollkommen fremd,

und die Erklarung dieser Nadeln als Gewand-
hefteln die einfachste und gegebene.

Auch aus den Zeiten der Minoischen Kultur

sind zahlreiche Diademe erhalten, die ebenso wie

die alteren ursprunglich regelmaBig auf Binden
aufgenaht oder im Nacken mit einem Bande zu-

sammengeknupft waren (Eyyfi. &qx> 1899, 123

Taf. 10, 1. Murray u. a. Excavations in Cyprus
Taf. VI Iff. Pollak Klass. ant. Goldarbeiten

im Besitze von Nelidow Taf. IVf. nr. 6—9. Journ.

hell. Stud. HE 1892, 210 u. a.). Der Gold-

schmuck aus den mykenischen Schachtgrabern

(Schuchhardt a. a. O. 211n\) gehtirt nur zum
geringen Teil zur Tracht, er stellt den Beschlag

der ursprunglich vorhandenen Holzsarge dar (S t a i s

'Eyrjfi. cLQx- 1907, 81ft). In dieser Zeit ist fur

beide Geschlechter die Tracht des langen Haares

durch die zahllosen Darstellungen gesichert. So

tragen auch die Keftiu der agyptischen Wand-
gemalde stets voiles langes Haar, das bisweilen

mit einem Bande geschmiickt ist. Auf dem
Vorderkopf lo"sen sich meist eine oder mehrere

Loeken von der Masse des Haares ab (s. Wil-
kinson Manners and customs of the ancient

Egyptiens 2 pi. 2 A.; vgl. Fimnien Zeit u. Dauer
der kret -mvk. Kultur 73. Zu viel sieht in diesen

Loeken Hauser Osterr. Jahresh. IX [1906] 125).

Die arbeitenden Schichten der BevOlkerung dagegen
tragen kurzes Haar, so die Arbeiter im Erntezug
auf dem Steatit-GefaB von Hagia Triada (Mon.
ant. Xm [1903] Tav. I/LU S. 85/86. Bulle.Der
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schtme Mensch Taf. 36. Ihren voranziehenden
Herrn [hum Aufseher] schmtickt langes Haar).

Aus primitiven Terrakotten oder geometrisierenden
Darstellungen, die kein langes Haar zeigen (wie

auch die Kriegervase Furtwangler-Loschcke
Myken. Vasen Taf. XLII/III), darf man aber noch
nicht auf Haarschur schlieflen (Ed. Meyer Ge-
schichte des Altertums 12 2, 702 § 514. 705

§ 516}. Ebenso wie die Manner tragen auch die

xumriracut/ uuu JiaaryciixuucJt zns
der Frauen inuten die Hute der TonkOpfe vori

Palaiokastro (Annual IX [1902/3] 370f.) fast mo-
dem an. Einen hohen Turban tragt die Priesterin
aus Knossos (Gottin?) a. a. 0. S. 75f. = Bulle
a. a. 0. Taf. 35, 3. Bine hohe, dem spateren
TtoXog entsprechende Krone, die nach oben in.

Zacken endend gedacht ist, tragen fast regel-
mafiig die gSttliche Wesen darstellenden unzah-
ligen Idole (z. B. Schliemann Mykene Taf. 19

Frauen meist Iang in den Nacken herabfallendes 10 u. a. ; Tiryns Taf. 25 ; vgl. auch die Gottinnen
Haar, das bisweilcn mit einer Binde oder einem
Diadem geschmftckt ist, vgl. z. B, die Tanze-
rin von Knossos Annual VIII (1901/2) 55; das
Madchen cbendaher, a. a. 0. VII (1900/1) 57
Fig. 17; die betende Frau in Berlin, Perrot-
Chipiez Hist, de Tart VI 754f. Abb. 349/50 (wo
Thiersch falschlich Schlangen sieht) und zahl-

reiche Gemnien, z. B. Furtw angler Antike
Gemmen Taf. II 19. 25. 26. 29. 45. Taf. VI 2.

Furtwangler Gemmen II 26 = Perrot-Chi-
piez VI Taf. 16, 5).

II. Die griechische Mannerhaartracht.
a) Nach den Denkmalem. Die Geschichte der

griechischen Manner-H. , wie sie die erhaltenen
Denkmaler lehren, stellt den siegreichen Kampf
der Haarschur gcgen die Tracht des langen Haares
dar. Die Tracht des freien Mannes ist urspriing-

lich das lange Haar, Horige und Unfreie tragen
3. 4 u. a. Um nichts anderes hartdelt es sich 20 das Haar kurz geschnitten; man vergleiche nament-
auch bei den Frauen auf dem bekannten mykeni-
schen Goldring (a. a. 0. Taf. IT 20. Schuchhardt
a. a. 0. 321 Fig. 295), auf dem Schliemann
Mykene 402 Turbane sah. Auch diese Frauen
zeigen die frei aufragenden Stirnlo'ckchen (es

handelt sich nicht um Blumen, wie Furtwang-
ler a. a. 0. annimmt, sondern um in auch sonst
vorkommender Wcise stilisierte Haare, vgl. auch
die Gemme aus Mykene, Athen. Mitt. XXXIV

lich die korinthischen Tontafeln, Antike Denk-
maler I Taf. 8, 3 b. 6. 7. 12. 23. 24. 26 u. a.

Im Gebiet der ionischen Kultur tritt das kurze
Haar erst im 6. Jhdt. auf Caeretaner Hydrien und
jtingeren klazomenischen Malereien haufiger auf
und setzt sich erst im 5. Jhdt, in diesem Kreise
ganz durch. Die alteren spartanischcn Denkmaler
<Heroenreliefs Athen. Mitt. II [1877] Taf. XXff.

[der Jungling Taf. XXVb tragt die Haarrolle
[1909] 90 Fig. 8). Nichts weiter als eine Form 30 und kein kurzes Haar] und ,kyreneische' Schalen
der Stilisierung des langen Haares ist auch die

,Zipfelmutze' der Frau auf der mykenischen Elfen-

beinplatte Schuchhardt a. a. 0. 343 Abb. 309
(die von Schuchhardt als weitere Parallele her-

angezogenc Sphingenranke hat natiirlich erst

recht nichts damit zu tun; vgl. Wei eke r Der
Seelenvogel 16f.). Das Haar der Frauen ist bis-

weilen schon im Nacken in einen Knoten aufge-
nommen, z. B. Goldring, Furtwangler a. a. 0.

[einzige Ausnahme Sisyphos, Studniczka Ky-
rene 25 Fig, 19]) zeigen ebenso wie die Bilder
der korinthischen Keramik regelmafiig langes
Haar. Dieselben Verhaltnisseherrschen ursprung-
lieh in Attika, Da man die geometrischen al-

teren Zeichnungen ausschalten mu6, beginnt hier

die Uberlieferung mit den Phaleronvasen. In
Attika kommt das kurze Haar erst bei den
schwarzfigurigen Meisteru der zweiten Halfte des

Taf. II 21 u. a. Die Gottin auf der Gemme 40 6. Jhdts. auf, tritt bald (auf den Vasenbildern
a. a. 0. Taf. II 28 (Brit, Mus. Cat. 83) hat ihr

Haar auf dem Wirbel in einen Schopf zusammen-
gefaBt, wie es im klassischen Griechenland fur

MUdchen Brauch war, s. S. 2135. Eine andere
Frauenfrisur , die ganz zu dem raffinierten Ro-
kokokostum der Kreterinnen pafit, kommt spater
nicht wieder vor: die ganze Haarmasse ist zu
einem spitzen Kegel auf dem Kopfe aufgebaut
und mit breiten Bandern zusammengebunden

des epiktctischen Kreises) als gleichberechtigt
neben die alte Tracht und kommt noch in der
ersten Halfte des 5. Jhdts. zur Alleinherrschaft.

Nicht einrnal vor den Gottcrn macht in der
Folgezeitdie demokratische Sitte Halt (s. Hauser
Osterr. Jahresh. IX [1906] 104). In der Mitte
des 5. Jhdts. erhillt Zeus die spater fur ihn ty-

pischen, nur bis zum Schulteransatz herabfallen-

den Locken (Furtwangler Meistenverke 67).
(Terrakotten von Petsofa, Annual of the Br. sch. 50 Die argivische Schule gibt ihm kurze Zeit sogar
of Ath. IX [1902/3] Taf. VIII. XI 18. 19; die

Hauptfigur auch Bulle Der schOne Mensch Taf.

35. 1; ebenso auf cyprischer Amphora Furt-
wangler-Loschcke Myken. Vasen, Text 28; vgl.

Fragment a. a. 0. Taf. XL nr. 422). Eine von
dieser nicht sehr verschiedene Frisur der Manner
zeigen vielleicht ZTvei Beliefkopfchen aus Elfen-

bein (Schuchhardt a a. 0. 342 Abb. 308 und
Bull. hell, n [1878] PI. XVIII 2; s. dagegen

ganz geschoreues Haar (a. a. 0. 407ff.). In einem
Falle erscheint selbst Athena so (Florentiner

Gemme, Furtwangler Ant. Gemm. Taf. XXXIX
nr. 29. Meisterwerke 27, 3 zitiert Furtwang-
ler aufierdem die Anesidora-Schale

,
jetzt Mur-

ray White vases in the Brit. Mus. PI. XIX, wo
der Kopf der Athena erganzt ist. Im Parthenon-
fries tragt sie eher die Haarrolle).

Der gewohnliche Schmuck des Mannerhaares
Reichel Homer. Waffen 2 102ft, dessen Deutung60 ist eine Binde oder ein Diadem (s. u. Abschn. V).
durch die gleichartig stilisierten Barthaare, die ^— -*-— ^ ^ ^ ^. j ^ ___*_.__ r^-

keinesfalls als Backenlaschen zu erklaren sind,
zweifelhaft ist. Die von Furtwangler a. a. 0.
herangezogene Bronze aus Tiryns, Schlie-
mann Mykene Fig. 12, tragt jedenfalls eine
Mutse oder Helmkappe wie die Gottin Annual
B. S. A. IX [1902/8] 59 und der Krieger a. a. 0.
Tin [1901/2] 77). Unter den Kopfbedecfcungen

Daueben treten die verschiedenartigsten Frisuren
auf. Eine der altesten ist die Nackenumschnu-
rung, bei der der Schopf oben im Nacken mit
einer Binde (vgL milesische Kanne im Louvre
A 316 = Pottier Vases I Taf. 12) oder einem
Metallring bezw. einer Spirale zusammenge-
schlossen wird. Sie tragt Ilias XVll 52 Euphor-
bos, dessen Locken xQvaV J£ xa* apyvgip iaqrf-
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H(ovto (Helbig Das horn. Epos 2 242. Scholien Iff.). In derselben Zeit sind auch die ionischen
Dindorf II 127. IV 145). Vielleicht gehcrt Frisuren der Nackenumschminmg und des auf-
auch Horn. E. II 872 hieTher. Die Heimat der gebundenen Schopfes zuerst mit Sicherhcit in
Nackenumschntirung ist der ionische Osten, wie Attika nachzuweisen. In der zweiten Halfte des
ihr Vorkommen auf melischen, milesischen u. a. 6. Jhdts. ist der aufgebundene Haarschopf in
Tongefafien (a. Bremer 17ff.) beweist. Mit der Attika fur Manner wie fur Frauen die brauch-
ionischen Kultur dringt sie dann nach Sikyon, lichste H., nur die Strang nationalen ,Kleinmeister'
Sparta und Korinth, wie die Vasen zeigen (z. B. verschmahen die Frisur. In diese Zeit geho'ren
Arch. Ztg. 1883 Taf. 10. 1881 Taf. 11—13; argi- auch die bekanntesten Beispiele, die ,wagenbo-
visch-korinthisches Bronzeblech aus Athen, Jonrn. 10 steigende Frau' (Brunn-Bruckmann Denkmaler
hell. Stud. XIII [1892/3] 259 Fig. 26). In Taf. 21. Athen. Mitt. XXX [1905] Taf. XI) und der
Attika lfoinmt (lift Tracht 7iiftrst 1*pi firm Hpitj rTprmp« ('a. a A Taf YTT\ \r^n A&v iW/.«Ai;« Ti^v^

1890 Taf. 11. 12. Menschcn tragen sie erst auf rotfigmigen Vasenmalerei. Walvrend sie aber von
den GeiaBen altattischen Stils, auf denen na- Frauen aus alien Krei^en der BcvBlkerung ge-
mentlich die Frauen in^ der fremden Tracht er- tragen wird, beschrankt sie sich unter den Man-
scheinen (z. B. Francoisvase

, Furtwangler- nern auf die vornohmen Bevolkcrungsschichten.
Reichhold Gr. Vasenmalerei Taf. 1—3, 11—IS: In den 60er Jahren verschwindct sie auch in
elf Frauen, einigc Manner). Von den Meistern 20 Attika. Eins der jiingsten Beispiele ist der
des attischen schwarzfigurigen Stils zcichnet be- Apoll des Paionios, Arch. Jahrb. XXI (1906)
ponders Amasis gerne die ionische Tracht. Mit 105. Zum Aufbinden des Haarschopfes dient
dem Beginn des letzteu Viertcls des 6. Jhdts. meist eine einfache Binde, bisweilen ein Me-
ist die Nackenumschnumng wieder versclnvunden tallreif , in Attika seit dem Ende des 6. Jhdts.
und tritt nur noch bisweilen in der Kunst wieder mit Vorliebe ein Blattdiadem. Danebenher geht
auf. Zur Umschiinrung dient entweder die Bindc die Sitte, das Haar in eine Metallspirale zu
selbst (z. B. korinthische Tontafel, Antike Denk- zwangen und mit dieser an der Kopfbinde oder
maler I Taf. S nr. 16 b), breite Metallringc, wie auch direkt im Haar festzuhalten. Aber schon
bei den ,kyreneisehcn* Schalen oder Drahtspiralen. um die Wende des 6. und 5. Jhdts. kommt diese
Letztere sind jedenfalls die e'uhss II. XVIII 401 30 Form aus der Mode, ihr letztcs Vorkommen zeigt
(vgl. Helbig Commentationes in honorem Moinnt- der Marmorkopf von der Akropolis, Athen. Mitt,
seni 1877. 619ff.j Homer. Epos 2 242ff. Anders VI (1881) Taf. 7, 1 = Arch. Jahrb. XI (1896)
Hadaczek Osterr. Jahresh. VI [1903] 121). 291 Fig. 30. Es kommt auch vor, dafi nicht

Eine bienenleiliihnliche Umsclmurung des der ganze Schopf hochgebunden wird, sondern
giuizen Schojifes kommt nur selten vor (vgl. nur ein Teil der Haarmasse, wie es der Apoll
Bremer 22), und zwar nur bei Frauen (korinth. von Piombino (Brunn-Bruckmann Taf. 78)
Becher. Studniczka Tracht 34; Cbalkid. Vase, zeigt fs. Bremer 291; Beispiele ans der Vasen-
J.mrn. hell. Stud. 1884 Taf. 41. Graef Akro- maierei: Gerhard Auseid. Vasenb. Ill Taf. 172.
polisvasen, Text S. 63 nr. 585). 187). Die wenigen Beispiele zeigen aber, dafi

Die Sitte , das Haar im Nacken mit einer 40 die Frisur eine Ausnahme LliebT Eine andere
Binde am Kopfhoehzubimlen, so dafi es im Bogen Form weiB man der Frisur in Klazonienai zu
liber seine Binde wieder hcrabfallt, ist ehenfalls geben (s. Bremer 23). Am Wirbel werden die
durcli ionische Vennittlung nach dem Festland ge- Haarc i'est zusammengezogen und dicht am Kopf
kummeufs.Arch. Jahrb. XI [1896] 268ff. Bremer unisclmiirt , daH sie "in ihrer ganzen Masse als

21 fj'.). Die Tracht stammt aus Ass^-rien, wo sie grower Busch vom Kopf abstehen, wie z. B.
bis ins vierte Jahrtausend hinanf zu verfolgen ist Murray Terracotta Sarcophagi Taf. 1. 3. 6.

(vgl. Siegelabdriieke
, z. B. Delitzsch Handel Eom. Mitt. 1888 Taf. 6. Wenn man im 5. Jhdt.

und Wandel in Altbahylonien 12 Abb. 10). In himnger bei Silenen eine ahnliche, aber verkum-
Griechenland tritt sie zuerst im 8. Jhdt. auf (Ken- incite Haaranordnung findet (so z. B. Furt-
taur auf sikyonischer Lekythos, Arch. Ztg. 1883 50 wangler-Eeichholii Taf. 48), so steht diese
'I at', in). Im G. Jhdt. ist die Tracht dann im Frisur naturlich nicht in Zusanmienlmng mit der
ganzen ionischen Gebiet yerbreitet. Dafi der auf- klazomenischen, sondern ist eine durch den Mangel
gebundene Nackenschopf nach der Peloponnes der Haarfiille bedingte Nachahnmng des aufge-
nicht kam, ist aus seinem Fehlen auf ,k}Te- bundenen Nackenschopfes.
neischen' und korinthischen Vasenbildern zu Wahrend der aufgebundene Nackenschopf aus
schliefien. In Attika ist unsere Frisur mit Be- Assyrien nach Griechenland kam. scheint die
stimmtheit erst um 560 auf der Francoisvase Sitte, die einzelnen Haarstrahnen am unteren
(Furtwangler-Reichhold a. a. 0. Taf. 1—3, Ende zu umschnuren, aus Agypten iiber Kreta
11—13) nachzuweisen, auf der sie siebenmal nach Griechenland gekommen' zu sein (Stud-
bei Frauen auftritt. Vielleicht aber erscheint sie60niczka Arch. Jahrb. XI [1896] 287f. Bremer
hier schon im 7. Jhdt. auf Phalerongefafien 30f.). Die Verbreitung der Tracht scheint sehr
(s. Bremer 25; Arch. Jahrb. II [1887] 46 beschrankt gewesen zu~sein: aufier der kretischen
Fig. 6 und 7. 55 Fig. 19 201. Das von Hero- Sitzfigur, Perrot-Ghipiez Histoire de Tart VHI
dot V 82ff. erwahnte gescheiterte Unternelimen 434f. und den delphischen Argiverkolossen (Ho-
Athens gegen Agina gehort jedenfalls in die mo lie Fouilles de Delphes IV Taf. 1/2) findet
erste Halfte des 6. Jhdts. In diese Zeit also fallt sie sich nur bei dem Torso von Chios, Lechat
nach Herodot die Annahme ionischer Gewandung Sculpture 173ff.

duTch die attaschen Frauen (Studniczka Tracht Die Sitte, den ganzen Haarschopf an seinem
Fauly-WiSBOwa-Kroll VH 67
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unterenEndeineinen Knoten zusammenzuschnuren,

die ,EndutU£chnurung' , ist in Attika heimisch

und hier schon ira 8. Jhdt. nachzuweisen (Arch.

Jahrb. II [1887] Taf. 3, Spatdipylon-Kanne)

;

vgl. Bremer 31ff. Dann begegnet hier die

Tracht auf einer Ampliora der Vurva-Gattung
(Athen. Mitt. 1893 Taf. 2), und sie ist weit ver-

breitet auf den GefaBen altattischen Stils (auf

der Francoisvase Furtw angler- Reichhold
Taf. 1—3, 11—13 im ganzen 22mal, davon nur

dreinial bei Frauen). Am bekanntesten ist die

Frisur von zwei Epheben-Grabstelen aus der pe-

rikleischen Mauer (Brunn-Bruckmann Taf. 457
= Conze Alt. Grabreliefs I Taf. 5 und Athen.

Mitt. 1907 Taf. 21). Besondcrs bei den Klein-

meister-Schaleu, die am alten Stil und alten

Sitten treu festhalten, tritt diese attische Frisur

hervor (z. B. Amer. Journ. of Arch. 1905, 288ff.).

In den 30er Jahren des 6. Jhdts. verschwindet

aber die Tracht bereits. Sie wird durch den auf-

gebundenen Nackenschopf verdrangt. Yon Attika

kommt die Tracht nach Ausweis der Munzen
noch nach Eorinth (Babelon Traite des mon-
naies gr. et r. PI. XXXVI 18-23), nach Phokis

(a. a. 0. PL XLII 8ff.) und Arkadien (PL XXXYITI
8, 11). Fiir Korinth ist sie auch durch Keramik
bczeugt (z. B. Antike Denkmaler I Taf. 7, 25.

II Taf. 24, 8. Taf. 30, 18). Korinth wiederum
vermittelt die Frisur nach Knidos (Babelon
a. a. 0. PI. XVIII 13—16), Ambrakia (a. a. 0.

PL XL 1) und Leukas (a. a. 0. PL XL 3-7).
Nach Agina wird auBer dem Spiegelgriff (E<pT)f,i.

ixqx- 1895 Taf. 7) auch die pompeiaiusche Ar-

temis (Brunn-Bruckmann Taf. 356) gehoren

(vgl. Bremer 36, 35). In ciner Modifizierung

lebt die Frisur in Attika auch noch im 5. Jhdt.

als Frauen-H. fort: das untere Ende des Haares

wird nur einfach umschnurt , nicht knopfartig

zusammengebunden, wie man es an der Madrider
Kopie der Athena Parthenos sieht (Brunn

-

Bruckmann Taf. 511). Selten tragen auch
Manner so ihr Haar (Silene auf Vasen; der

Jupiter Exsuperantissimus in Berlin, Kekule
S.-Ber. Akad. Berl. 1901, 387ff.

;
Griech. Skulp-

tur 2 56). Auch die Haarkapsel der Frauen,

die das untere Ende des langen Haares verbirgt,

die gegen Ende des 6. Jhdts. auf attischen Vasen
auftritt und im Anfang des 5. Jhdts. weit ver-

breitet ist, ist jedenfalls aus der Endumschnii-
rung hervorgegangen , z. B. Gerhard Auserl.

Vasenb. Ill Taf. 174f. 176. IV Taf. 297. 301.

Der Brauch, die Haare auf der Kopfbinde
aufzurollen, die Haarrolle, ist in der Peloponnes

heimisch, Furt wangle r 50. Berliner Winckel-
mannsprogramm 128fL Bremer 36ff. Drei ver-

schiedene Gruppen der Frisur sind nach Furt-
wiingler zu unterscheiden: 1. Das hintere Haar
ist in einen Wulst aufgerollt. das Haar des Vorder-

kopfes ist in die Stirn gekanimt und endet hier

in Loekehen. Die Form begegnet ausschlieBlich

bei mannlichen, meist jugendlichen Figuren.
Hanptbeispiel : der Apollon vom Westgiebel zu
Olympia; 2. die Rolle tritt am Vorder- und
Hinterkopf auf. Die Frisur wird von jugend-
lichen mannlichen wie weiblichen Figuren ge-
tragen, man vergleiche den Apollontypus, dessen
Hauptexemplar die Mantuaner Statue ist (Furt-
Wftngler a. a. 0. 139, 61), mid Munzen von
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Arkadien, Brit. Mus. Cat. Peloponnes. PL 31,

22. 3. Das Haar des Vorderkopfes ist nach.

beiden Seiten zuriickgestrichen und die ganze
Haarmaase am Hinterkopfe aufgerollt. Es ist

erne Frauen-H., die nur selten bei Mannern
erscheint. So tragt sie z. B. der Dionysos aus

Herculaneum (Brunn-Bruckmann Taf. 382)
und zwei Zeusstataetten aus Olympia (Olympia
Bd. IV nr. 43, 45). Von Frauen vergleiche man

10 die Hesperide und die sitzende Athena aus den
Metopen von Olympia. Wahrend die beiden ersten

Formen in der ersten Halfte des 5. Jhdts. ver-

breitet sind, halt sich die dritte Form, die eigeut-

liche Frauenfrisur, noch lange. Um 500 kommt
die Haarrolle aus der Peloponnes nach Attika,

aber hier weifi man die Strenge der Frisur, die

ja schon zur volligen Haarschur uberleitet, durch

verschiedene Modifiziemngen zu mildern. Zu-

nachst wird das Haar nicht in ganzer Masse auf-

20 gerollt, sondern vorher in einzelne Striihnen ge-

teilt, wie es der Knabe von der Akropolis {'Eyi^t.

<xqx- 1888 Taf. 3) oder einige Personen der

Iliupersis-Schale des Brygos (Furtwangler-
Reichhold Taf. 25) zeigen. Beim Achill der

weiBgrundigeu Schale aus der Fabrik des Eu-

phronios (Berlin 2282. Hart wig Meisterschalen

Taf. 51) sind diese einzelnen Strahnen vor dem
Einrollen noch mit je einem Einge von einander

abgetrennt (vgl. Furt wangle r im Katalog und
30 a. a. 0. 131, 25. Bremer 38. Friiher glaubte

man falschlich, hier einen Zopf erkennen zu

mussen). Dann aber werden diese einzelnen

Wtilste der Eolle durch ein aufkn um den Ivopf

herumgebuudenes Band noch einnial wicder in

je zwei Teilc geteilt, wie bei einem Jiingling auf

der Schale des Peithinos in Berlin (Hart wig
Meisterschalen Taf. 24, 1. 25; AuBenseite B,

zweites Paar). Diese Frisur muB man in alien

jenen Fallen erkennen. in dencn man frtiher auf

40 Vasenbildern glaabte einen Doppelzopf dargestellt

xu sehen, wie Gerhard Auserl. Vas. Ill Taf. 184
oder auf der Scherbe, Arch. Jahrb. VI 1891 Taf.

Id = XI 1896, 259 Fig. 2. Durch die Tatsache,

daB der vcrmcintliche Zopf nie am Ohre vorbei-

beifiihrt, wie er es miiBte, sondern mit dem
Ohre abschlielit, ist diese Deutung gesichert.

Oi't wird diese horizontal geteilte Haarrolle auf

Vasenbildern nur durch einen wagrechten Strich

im Nackenhaar angedeutet, so Gerhard A. V.

50 III Taf. 151. Hart wig Meisterschalen Taf. 65—QQ u. a. Aus der Fiille der Beispiele erhellt,

daB die Haarrolle in Attika in der betreflfenden

Zeit weit verbreitet war, namentlich in den bei-

den Abarten : da diese Teilung auch auf Munzen
von Leontinoi wiederkehrt (Head HN 130,

79. Babelon a. a. 0. PL LXXIII nr. 10-12.
Arch. Jahrb. XI [1896], 259 Fig. 4), so wild

es sich um eine ionisch-attische Umanderung der

peloponnesisehen Rolle handeln. Im griechischen

60 Osten freilich wird bei Mannern die Frisur nicht

allzu verbreitet gewesen sein. In Attika halt

sie sich etwas langer als der aufgemmdene Nacken-

schopf, mufi dann aber auch der Haarschur weichen.

Irn Parthenonfries noch tragt sie Zeus. Im Kult
spielt sie als Tracht des eleusinischen Hierophan-
ten noch lange eine Eolle (BulL com. VII Iff.

tav. 1—5).
Ebenso wie die Haarrolle ist auch die Sitte,
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-die Haare des Vorderkopfes mit der Binde in
der Art des aufgebundenen Nackenschopfes hoch-
iiubinden, auf dem Festland heimisch (s. Bremer
41ff.). Die altesten Beispiele finden sich auf
spartanischer (,kyreneischer (

) und korinthiseher

Keramik (z. B. Arch. Ztg. 1881 Taf. 11—13.
Arch. Jahrb. I [1886] Taf. 10). Auch in Attika

ist die Frisur in der ersten Halfte des 6. Jhdts.

verbreitet (s.Francoisvase, Furtwangler-Reich-
hold Taf. 1-3, 11-13. Wien. Vorlegebl. 188810
Taf. IV. 1889 Taf. V, 2). Spater aber fmdet
sich die Frisur nur in Ausnahmefallen. Haufiger
wird die Tracht von der archaisierenden Plastik

henutzt, ein archaisierender Jiinglingskopf aus Rom
in der Frankfurter stadtdschen Galerie (nr. 159,
unpubL), ein IsiskOpfchen, Arndt Einzelverkauf

nr. 179/80 u. a. zeigen sie. Thr bekanntester
Vertreter ist der Zeus Talleyrand, bei dem die

Haare des Vorderkopfes ebenso wie die beiden
langen Seitenlocken mit je einem besonderen20
Bugel des Diadems hochgebunden sind. Das
Aufbinden der Seitenlocken kommt auch sonst
haufiger vor, vgl. die .Artemis von Gabii' in
Munchen (Glyptothek nr. 214. Arndt Einzel-
verkauf nr. 838/9). Der Madrider Hypnos, Brunn-
Bruckmann529 und der Praxitelische Sauroktonos
(Bulle Der schOne Mensch Taf. 70) tragen die

Schlafenlocken in einem kleinen Knoten iiber der
Binde (s. Klein Praxiteles 144). Es ist die Tracht,
die bei Lukian. deor. dial. IT, 2 Eros dem Zeus 30
rii.t anzulegen, damit er in Liebesangelegenheiten
Gltick babe.

Die jiingste dieser Frisurcn der Manner ist

der Doppelzopf, der vom Beginn der Perserkriegc
an auf den Inseln als Jiinglingstracht verbreitet
ist und sich bis an das letzte Viertel des 5.

Jhdts. halt (s. Athen. Mitteilungen VIII [1883]
24611'. IX [1884] 232ff. Stndniczka Arch. Jahrb.
XI [1896] 25711. Curtius im Text zu Brunn-
Bruckmann Taf. 601—604 Anm. 3. Bremer 40
43ff.). Die Masse des Haares wird am Hinter-
kopf in zwei Zopfe geflochten, diese um den
Kopf herumgelegt und am Vorderkopf miteinander
verkniipft. Auf Vasenbidern ist die Tracht nicht
zu linden. In der Plastik findet man sie am
Kasseler Apoll und seinen Eepliken, die dem
Pythagoras von Samos zugesprochen werden (s.

Klein Kunstgeschichte I 403). Dann triigt sie

der Omphalosapollon (Brunn-Bruckmann
Taf. 42) und seine Verwandten (s. zuletzt Stud- 50
niczka Kalamis, Sachs. Abhandl. XXV [1907]
92f.), so wie der mit den olympischen Giebelfiguren
(uber deren Herkunft s. Furtwangle r Aroliaeo-
logische Studien fur Brunn 69 ft,) zusammen-
gehorige Jiinglingskopf aus dem Perserschutt
der AkropoHs, Brunn-Bruckmann Taf. 460.
Bei den Arbeiten der aginetischen Schule begeg-
net der Doppelzopf auBer bei dem Zugreifenden aus
dem Ostgiebel des Aphaiatempels auch bei dem
Bronzekopf eines Jiinglings in Neapel (Brunn- 60
Bmckmann Taf. 506; s. Furtwangler
Meisterwerke 677 Anm.). Auf Munzen von Ainos
tragt Hermes in der zweiten Halfte des 5. Jhdts.
den Doppelzopf (Brit Mus. Catal. Thrace 77, 2ff.).

b) ftach der literarischen ITberlieferung. Den
Denkmalern der altesten Zeit entsprechend, kennen
auch die alten Epen nur lang wallendes Haar.
Die Belege hat Helbig Das homer. Epos

2

Haartracht uAd Haarschmuck 2118

236ff. gesammelt. Das standige Epitheton der
homerischen Achaer ist xd^ xofi6tx>vzeg (a. a. O.
236, 3). DaB man darunter ein freies Herab-
fallen des langen Haares zu verstehen hat und
keine kunstliche Anordnung in einer ,konven-
tionellen Haartracht', wie Helbig a. a. O. es

annahm, hat Harald Hofmann a. a. O. 182ff.

gezeigt. Das zeigen auch Ausdriicke wie II. I

529 laixat iizegQcooavio avaxtog xgazog ast a$a-
vdtoio (Zeus) und Hymn, in Apoll. Pyth. 272
xahfjs etivfisvog w/uovg. Aber schon Archilochos
verspottet IibergroBe Lockenfiille (frg. 58, 162).
Ende des 5. Jhdts. ist das xo/nav auf die Bitter
beschrankt (Aristoph Eq. 588; Nub. 14; Lysistr.

561. Satyros bei Athen. Xn 534 c). Der Sieg
des kurzen Haares ist nicht so sehr auf die

Demokratie (Hauser Osterr. Jahresh. 1906, 75ff.)

als auf den EinfluB der Palastra zuriickzufuhTen
(Lukian. dial, meretr. V 3. Philostrat. imag. II

32; Her. X 9 p. 715). Man begnugt sich
aber meist mit einem maBigen Haarschnitt,
das iv %Q(p xsiQsoftai ist Zeichen der Diirftig-

keit und des Geizes (Theophr. Char. 10. Plut.

Lys. 1). Als vollige Haarschur wird auch die
Strafe des Ehebrechers aufzufassen sein, Aristo-

phan. Acharn. 849: Kgarivos del xsxaQfxivog
\*.oiyJ>v /ma iiayalqq. Langes Haar ist wie schon
Eurip. Bacch. 448 auch in spaterer Zeit Zeichen
besonderer Weichlichkeit (Aristot. Physiogn. 3 p.

38. Ps.-Phokylides 210L). Als Zeichen der Trauer
tritt die Haarschur auf Horn. Od. IV 198. Athen.
XV 675 A. Aristoph. Plutos 572. Plat Phaid.

p. 87 c. Aischines xaxa KtrjoKpiovTog p. 605 E.;
vgl. Becker Charikl. Ill 156ff. Als Zeichen der
Staatstrauer wird sie Herodot I 82 von den Ar-
geiern nach ihrer Niederlage bei Thyrea als Ge-
sctz beschlossen. Auch die im Kult seit den alte-

sten Zeiten brauchliche Haarweihe bedingt das
Tragen kurzer Haare: Winckelmann Kunst-
geschichte IV 2, 2. Wieseler 385. Hermann-
Blumner207. Krause 76f. Studniczka Arch.
Jahrb, XI (1896) 261. Becker Charikles III2 236.

Den Kuaben wird beim Eintritt in das Epheben-
alter an der hovqs&u? tuizqo. (Hesych. s. xovQsoi-
rig. Poll. VIH 9, 107. Athen. XI 494 F; vgl.

A. Mommsen Heortologie 309), dem dritten Tag
des Apaturienfestes, in feierlicher Zeremonie ihr

Haar, das schon lange vorher einer Gottheit be-

stimmt ist, geschnitten. Vorauf gehen die oivio-

r/jQia (Hesych. s. v. Phot. Lex. p. 321). Der gott-

liche Empfanger ist mit Vorliebe ein FluBgott
(vgl. Aischyl. Choeph. 6. Paus. I 37, 2. Pollux II

30), doch auch Artemis (Suid. s. xkoxov. Stat.

Theb. VI 616ff.) u. a. Auch schon bei kleineren
Kiudern kommt die Weihe vor; vgl. Nonius s.

eirros. Anth. PaL VI 155. Censor, de die natal.

I 9, 10. Wieseler a. a. O. und Salmasius
Epist. do caesarie virorum et mulierum coma
(Lugd. Bat. 1644) 268f. Nicht unwichtig ist der
Ort. wo die heilige Handlurig stattfindet (Theophr.
Char. 21. Plut. Theseus 5. Horn. IL XXHI 145
u. SchoL). Fur Frauen und altere Manner handelt
es sich meist um die Form der Totenspende (Horn.
IL XXIH 135ff. Soph. Elektr. 449ff. Euripid. Alk.
429) und des Haarraufens bei der Trauer (Lucian.
de luctu 11; vergL Gerhard AuserL Vasenb. lH
Taf. 214. Perrot-Chipiez Hist, de l'art VIII
77 u. v. a.) ; oder die Weihung tritt ein, wenn maa



2xiu jaaairracnE una naarscnmucK

einer groflen Gefahr entronnen ist (s. Bull. hell.

1888, 479). So weihen die Madchen von Delos

den dort verstorbenen hypeTboreischen Jungfrauen

vor ihrer Hochzeit eine um eine Spindel ge-

wickelte Locke (Herodot. IV 34. Vans. I 43, 4).

In Sikyon widmen die Frauen der Hygieia ihr

Haar und behangen deren Kultbild dicht damit
(Pans. II 116, 6). Nach Stat. Theb. II 234f. (s.

Schol.) weilien die Frauen von Athen ihr Haupt-

naarrracni una jaaarscnmuejc aiaif

Die Makedonen tragen Ms zur Schlacht von?
Arbela nach der TTberUeferung langes Haar und
Bart (Synes. tyaXaxgag eyx^/iiov 16), von da
an kurzes.

Die verschiedenen auf Denkmalem nachweis-
baren Haartraehten lassen sich aus der Literatur
nicht belegen. Die euboischen Abanten (Horn. II.

II 542) tragen wohl scbon den aufgebundenen
Nackenschopf; die Tbiaker (Horn. H. IV 533)

haar der Pallas. In Sparta werden den Mad- 10 tragen eine liohe Frisur (axgoxofwi). Die Plut.
Thes. 5 erwahnte 9i}Cffk zeichnet sich durch
Yorne kurz geschnittenes Haar aus. Die Exxogeia
Poll. II 28 ist wohl in Zusammenhang zu bringen
mit dem dvayatxl&iv rijv x6fxr\v Poll. II 2-5, dem
Emporstrauben der Stirnhaare, das in myronischer
Zeit fiii' Gottheiten anftritt (s. Furtwangler
Meisterverke 3(53). Es gehort zum Charakter des
Achill (Heliodor. Aethiop. II 35. Philostrat imag.
392 K. 24), und die Bildnisse Alexanders zeigen

chen am Hochzeitstage von der vv/Mpsvrgia die

Haare geschnitten (Plut. Lyk. 15. Lucian. Fugit.

27). In Troizen erhalt Hippolytos das Haar der

Jivnglinge und Madchen vor der Hochzeit (Lucian.

de Syr. dea 60). In Megara endlich sind es

(Pans. I 43, 4) die verheirateten Frauen, die ihr

Haar am Grab der Iphinoe niederlegen. Cber
den Sinn dieser Weilmngen s. Hauser Osterr.

Jahresli. 1906, 124ff. Philosophen sind in ihrer

u. a.), die andern durch Vernachliissigung ihre

Gleiehgiiltigkeit irdischen Dingen gegen fiber dar-

tnn (Gell. noct. att. IX 2. Aristoph. At. 1282
n. a.), und nocli andere line asketische Strenge

durch vollige Haarschur beweisen (Lucian. vit.

auc-t. cap. 20 u. a.), s. die Belege bei Her-
niann-Blumnev 207, 3; Krause 79, 2. Die

ava.ctj.iov oder dvdodXov XQi%(Diia Poll. IV 138.
Arist. Physiogn. V p. 81. VI p. 151. Das Gegen-
teil ist im'oeioTog (Poll. IV 147), Die alteste mit-
einem Nanien genannte Frisur ist das xegag (Horn.
II. XI 385); vgl. Helbig Horn. Epos 2 241.
Bremer 49. Helbig will die Frisur in groBen
Spiralloeken erkeimen, die bisweilen auf arcliai-

Sklaven tragen von Anfang an kurzes Haar (s. 30 schen Denkmalem begegnen. namentlieh auf einem
Aristoph. Av. 911. Olympiodoi* zu Plut. Alcib. p.

148 ed. Crcuzer u. a.; vgl. Herinann-Blilmner
92. K. O. Muller Dorier* II 266). Uber die

dvSocmod(oSt]g #m'£ vgl. Koek zu Aristoph. Av.

911. Schol. Arist. Thesm. 836. Im gewiihnlichen

Leben begniigt man sich mit einem maBigen
Haarschnitt, der ,««»; xovgd (Theophr. Char. 26.

Aelian var. hist. Ill 19; vgl. Hermann-Bl ii
m-

ner 207, 5). Pollux II 29" unterscheidet als Far-

men der xovgd: xT^og, oxatpiov, ziuoxoxza, .Tspt- 40
TQo%a).a, Die xQoxozza (s, auch Photios s. v.)

bezeichnen die kurzen Stirn-, die xEQizodyala die

Nackenlockchen. Uber die beiden ersteren Formen
des Haarschiiitts hat Wieseler Jahrb. f. Phil.

1855. 357ff. die in Betracht kommenden Stellen

gesammelt. Das oxdrptov (mit dem Napf, axa<pi).

geschnitten) ist die Tracht der kleinen Leute und
Sklaven, der y.rrxog die sorgfaltigere Frisur der

Vornehmen.

von ihm a. a. O. publizierten Buccherohenkel (vgl.

auch Mon. d. Inst. II 2 u. a.). Diese aber gehoren
nicht zur Tracht, sondern zur Ivunststilisierung.

Ein Scholion bringt die Frisur zusammen mit
den y.ooturac des ^ophron (Kaibel frg. 163) in
Zusannnenhang mit der attischen Krobylostracht
(Dindorf I 389). Da beide sprachlich in den-
selben Zusanimenhang gehoren, trifl't diese Er-
klanmg wohl das Eichtige.

Am bekanntestcn und in der Uberlieferung
am meisten erenarint ist der altattische Krobylos.
S. dazn K. o; Muller Dorier2 II 266; Handbuch
der Archaeologie 3 476, 5. onz e Nuove Memorie
delV instituto archeol. 408ff. J aim Griech.

Bilderchroniken, herausg. v. Michaelis 1873, 46,
301. Helbig Commcntationes in honorem Th.
Mommsoni 1877, 616. Birt Khein. Museum
XXXIII (1878) 62511'. Helbig Rhein. Museum
XXXIV (1879) -184 f. Schreiber Ath. Mitt. VIII

Uber Sparta s. K. O. Miiller, Dorier^ II 50(1883] 246 ff. IX (1884) 232 if. [danach: Perrot-
266. Krause a. a. O. 72. Becker Charikles III Chipiez VIII 044. Heron de Villefosse
290, Hermann-Blumner 206, 1. Ivan Muller Mon. Piot I 62. Collignon Hist, de la sculpt.

a. a. O. 106. Daremberg-^aglio a. a. O. 13591*.

In Sparta sind die Verhaltnisse mngekehrt vie

in Athen: Kinder tragen kurzes, die Manner,
nach der Uberlieferung seit Lvkursr, langes Haar

:

Her. VII 208. Plut. Lvs. 1 ; Lvknrg 22.' Aristot.

Ehet. I 9 p. 1367 a. 2S~ Die attischen Lakonisten
ahmen das nach, s. Aristoph. Av. 1281. Plat.

Gr. I 363]. Studniczka Arch. .Tahrbuch 1896,
248 if. Klein Geschiehte der griech. Kunst I

255. Hauser Osterr, Jahreshefte 1906, 75 ff.

Petersen a. a. O., Beiblatt 78 if. Hauser a.

a. O. 1907. Beiblatt 10 ff. Petersen Ehein.
Museum 1907, 540 ff. Hauser Osterr. Jahres-

hefte 1908, Beiblatt 87 ff. Kj ell berg Eranos
Com. frg. 124 Koek. Zur Zeit des Achaeischen 60 IX (1909) 164 ff. Bremer a. a. O. 50ff. Die
Bundes ist nach Paus. VII 14, 2 die xovqu
bcreits durchgedrungen. Diese spatere Sitte ist

Plut Alkib. 23, 3; de adul. 7 falschlkh auf
altere Zeit iibertragen (s. auch o. Bd. ni S. 31).
Die Nacbxicht Herodot I 83, die den Beginn des
xonav in der Mitte des 6. Jhdts. festsetzt, ist
hOchst verdaehtig (s. auch Mttller Aegin. 72.
Studniczka Tracht 5, 14) nnd jedenfalls falech.

alteste Sehriftstelle , die man fur den Kro-
bylos in Anspruch nahm, das Fragment des

Asios (bei Ath. XII 525 Fj, hat mit der Frisur

nichts zu tun (Bremer 5iff.). Es handelt sich

um Chitone, von deren Saum Fransen aus Gold-
blech in Blutenform herabhangen, wie am Kleid
der Fran vom Wagen von Monte Leone (Brunn-
Brnckmann Taf. 386/7, s. Textabbildung) die

lOUUU U1|U , UU1UUUA.

in ihrer Form an das Insekt erinnern (vgl. 'Eq>r}p,

dgx- 1906, 89) und durch den beim Aneinander-
schiagen entstehenden Larm zum Vergleich mit
i^ikaden herausfordern. Kogvpftog und xoov^og
bezw. xoQvf.i§T) und xoovpfir) sind urspr. synonym
(Hauser I 87. Bremer 53). Die klassische

Erwahnung der Tracht steht bei Thukydides I 6

xal ot 7iQ£ofivT£Q<u dVTOtg zoiv evdatf.i6v(DV dtd

to afigodiaaov ov zzokvg xQovog Exsidi] ytx&vaq

xe Xtvovg STiavoarTO tpoQOvrtsg xal ypvoaJv xexxi- 10
ycov evegaei XQOifivXov dva6ovf.isvoi z&v iv zf)

scstpaXfj XQiy^Siv. dtp' ov xal 'Itovcov xovg ^ge-

<ffivzsQovg xaxa xo ^vyysrig sxl ,~ioXv avzr\ f\ oxsvij

xaxlayjv. Bei Suidas ist eine Stelle des Nicolaos

von Damaskos uberliefcrt (FHG III 395, 62), die

wahrscheinlich auf Xanthos' Lydiaka zuriickgeht,

also in die Perserkriegzeit gehort. Mit einer

breiten goldenen Binde (ozgo<pog) ist das Haar
eines jungen Stutzers in einen Korymbos auf-

gebunden. Im J. 424 erseheint in den Bittern 20
des Aristophanes der verjiingte Demos xeznyotpogag

dg/aloj ayj)f.tan ).af.t7zgog (1331). Dazu kommt
als vierte und letzte selbstandige Envahnung
Herakleides Pontikos bei Athen. XII 512 C.

Die Selbstandigkeit bestreiten Studniczka
251. Petersen I 78. II 548, dafiir treten ein

Hauser 183. II 11. Ill 87. Kjellberg. Bremer
56. Nach Herakleides trugen die Helden von Mara-
thon xogvjufiovg . . . dvadovfievoi xoiv zgiy&v
XQvaovg rsxriyag zisqI xo [istcojtov xal tag xojLtag 30
(Birt x6e§ag). — Der Krobylos ist also eine

Frisur, die zuletzt nur noch ' von alten Leuten
(Thuk.), fruher aber auch von jungen (Xanthos)
getragen vvurde und die zusammen mit dem
Linnenchiton, d. h. in den 60er Jahren des 5. Jhdts.

verschwindet. DaB xgcofiidog eine Frisur und
keinen Teil der Haare bczeichnet, ist jetzt all-

gemein angenommen (vgl. Hauser I 87 und da-

gegen II 16f.). Kogvpfiog und xocofivXog gehoren

etymologisch zusammen mit V'kera, ragen, sich er- 40
licben, anschwellen (Prellwitz Etymol. Worterb.
d. gr. Spr.), die Frisur muB sich also in irgend
einer Form vom Kopfe abheben (vgl. Curtius
Grundziige der gr. Etym. 517). Bis zu Conze
glaubte man den xooijivkog in der Haarschleife
(s. S. 2135) zu erkennen, die erst im 4. Jhdt.

auftritt (vgl. S t u dn i c z k a 256). S ch r e i b e r a.

a. O. glaubte ihn im Doppelzopf gefunden zu
liaben, der ebenfalls zeitlich und seinem Yer-
breitungsgebiet nach (s. o.) ausgeschlossen ist 50
{Studniczka 257 ff.). Audi die Theorie Hauser

s

ist unhaltbar, ohwohl in weitesten Kreisen riick-

lialtlos anerkannt; die Gegengrunde bei Peter sen
und Bremer 60 ff. Von Herakleides ausgehend
schlieBt Hauser, daB man mit xocoflvlog den
Stirnschopf bezeichnet habe, der mit einem breiten.

Haare nachbildenden Toupet aus Goldblech, eben
dem Tf'rr^, verlmllt gewesen sei. Herakleides
aber sprieht nicht von der Stelle, an der der
xQojpvlog sitzt, sondern gibt nur den Platz der 60
xerxiycg mit xsqi to //ir&j.Tov xal Taj xottag an.
Einen Parallelbeweis versucht Hauser (I 85 ff.)

ausgehend von Xenophon anab. V 4, 13. Die
pontischen Mossynoiken tragen liier Lederhehne
olajiSQ za Tlatpkayovixd, xgcofivlov Myovxa xaxd
fieaov, iyyvraxa xiagoetdij. Die Helme haben
also ganz so wie ein ztagog, d. h. die phrygische
Mtttze, einen xQajfivXog in der Mitte. Da nun

bei drei Metallhelmen, die Hauser a. a. O. bei-

bringt, deren oberer Teil die phrygische Miitze

naohahmt, auf der Stirn Stirnhaare nachgebildet

sind, so schlieBt Hauser, ,da xQatpvXog sich in

der Mehrzahl der Falle sicher auf Haare bezieht,

da anmehrerendenMossynoikenhelmen mindestens

n'ah verwandten Esemplaren in der Mitte ein

Haarsehopf sitzt, so kann wohl kein Zweifel

bestehen, welchen Teil Xenophon mit xQwfiviog
bezeichnete. Also fur Xenophon bedeutet xqoj-

ftykog auch Stirnschopf (I 87). Ware der SchluB
richtig, so ware es unerfindlich, was die Angabe
xaza, fiscov bezweckt, sie ware sinnlos. Aber der

SchluB ist falsch, denn die Stirn liegt nicht

xaza fieaov der Helme. Die Mossynoikenhehne
sind nicht aus Metall, sondern aus Leder, und
diese Haardarstellungen gehoren erst der Uber*

tragung des Helmes in Metall an. Wie man
Beinschienen und Brustpanzer dem Teile des

Korpers, den sie zu sehiitzen haben, anpaBte, so

auch den Helm (Petersen II 544. Bremer 61).

An Lederhelmen ist ein solches goldenes Stirn-

schild nicht nachweisbar. Xanthos, Thukydides
und Aristophanes (Eq. 1325) widersprechen klar

einer solchen Annahme der Tettigophorie am
Helm, und auch aus Herakleides ist sie nicht zu

schlieBen. Nur eins kann an der phrygischen

Miitze xQGifivlog genannt werden, der in der

Mitte sitzende vorragende, leicht nach vorne

gebogene Knauf (Studniczka 255), wozu zu

vgl. die Benennung der hohen Schiffsenden Horn.

Ik IX 241 xoQVfifia und des Berggipfels Herodot

VII 218, 14 xoQvmfiog. Diesen Knauf haben auch
die Mossynoikenhehne.

Die vielbesprocheue Erwahnung des xQoyfivlog

bei Lukian ziXoiov rj svyai 3, wo die Frisur einea

agyptischen Knaben mit der alten Tracht ver-

glichen wird {dva6e6E{i£vov stg xovtzigo) xqv xd^r\v

etc dfMpozEQa jov iistcottov aTirjyjusvrjv), ist eben-

falls fur die Beurteilung der alten Tracht wertlos,

denn aus Lexiph. 13 geht hervor, daB Lukian den

xQorfvlog sich als Zopf vorstellt. Ein soldier

ist aber nach der Uberlieferung der Denkmaler
ausgeschlossen. So ist bei Lukian auch aus den

zhztysg. die sonst erscheinen (s. Birt 628. Kjell-

berg 165. Bremer 58), ein zhzi-' geworden. Eben-

sowenig wie man die unter demH a u s e rschen Gold-

toupet verborgene, nach an den Kopf angedriickte

Frisur xQt&fivXog benennen kann nach dem Wort-

begriffe, "pafit der Name xexzi* auf diese Metall-

sciieiben. Vgl. Petersen I 83. Pernice bei

Gercke-Norden Einleitung in die Altertums-

wissenschaft IT 45. Kjellberg 170. Bremer 63.

Auch die von Hauserl 89 abgebildete Zikaden-

larve vennag schon wegen des GroBenunterschieds

der verglichenen Objekte hier nicht zu vennitteln.

Die troi schen Diadem e (Hauser 1 114) diirfen kei-

nesfalls herangezogen werden. Ausschlaggebend fur

die Beurteilung der Hauser schen Ansiclit ist,

daB sie mit der monumentalen Uberlieferung un-

vereinbar ist. Hauser vermag. wie er selbst I 99

zugibt , .kein sicheres, zwingendes Beispiel einer

attischen Darstellung zu nennen, wo Manner diese

Goldscheiben direkt uber den Stirnhaaren tragen'.

Die Punktreihen auf heller Firnisunterlage um die

Stirne herum bezeichnen nicht, wie Hauser aber-

zeugt ist, einen ,MetalltettixS sondern nur die kurz-

geloekten Haarenden, da sie ebenso wie fiber der



Stirn auch im Nacken vorkommen (Bremer 64).

Ebenfalls nm stilisierte Darstelhrng der wirklichen

Stinihaare Taandelt es sich bei den von Hau s e r fur

den griechischen Osten herangezogenen Beispielen

(a. a. 0. 65f.). Der Zens Talleyrand tragt die auf-

gebundenen Stirnhaaro (s. o. und a. a. 0. 42). Alien
der vonH au s e r herangezogene Goldschmuck stutzt

nicht seine Theorie. Die mykenischen ,Diademe<
sind ineist Sargbeschlag (s. o. unter I; Stais o __ , ^,U1U.C„
'Eytjfi. ctQ%. 1907, 31 ff.), und ihr Ornament ist 10 die eine Nike auf dem KraterFuTtwlingTer-

vermutungsweise nacbzuweisen, kommen also nicht
in Betracht. Auch hier gestatten die Denkmaler
nur eine Lesung: man nannte die so sehr h&ufig-
beim xgmfivkog auftretenden Blattkranze zhrtyeg.
vgl. Kroisos Furtwangler-Reichhold 113;
Zeus Furtwangler-Eeichhold 16; Arch. Ztgl
1875 Taf. 10. Hipparch Arch. Ztg. 1883 Taf. 12
u. v. a. Sie Tbestehen aus einer Binde, auf die
diinne Goldblatter aufgenaht sind; vgl. die Binden,.

nicht aus Haaren, sondern Biiiten (Arch. Jahrb.
XXIII [1908] 209ff. Jo lies) entstanden. Das
Schmuckstiick aus Kairo Archaol. Anz. 1901, 210
diente zum Halten des Nackensehopfes, s. Edgar
Catalogue gen. des antiq. de Caire ; Graeco-egyptian
Coffins, Masks and Portraits nr. 33216 u. a.

Endlich ist auch bei den noch tibrigen Beispielen
aus dor Plastik (Bremer 67) nur Haarstilisierung
anzuerkennen. Die vier wirklichen Toupets, die

Reichhold Taf. 20 oder ein Erot a. a. 0. Taf.
124 in der Hand tragen. Die Namenubertragung
ist ehenso entstanden wie der Vergleich der Biiiten-
bleche, die am unteni Eocksaum der Samier gegeft-
einanderschlagen, mit dem Insekt "Werden zwei
bis drei Blatter an derselben Stellc auf die Binde
aufgenaht, oder wie bei erhaltenen Kranzen (z, B.
einem Exemplar im Antiquarium kgl. Mus. zu
Berlin) auf ein Metallband aufgelotet, so erinnern

Hau s e r beibringt (I Fig. 25. 26. 35. 36; vgl. B r em e r 20 sie wirklich an die eharakteristische Kuckcnansicht
68) sind Grabfunde, und sie geho'ren zusammen
mit den Gesichtsmasken in Zusammenhang mit
dem Totenschmuck. So ist es zu erklaren, wenn
auf der Schale im Museo Gregoriano (Helbig
Fiihrera II 1251, Abb. Hauser 1 100) Pluton und
Persephone ein solches Diadem tragen. Nach allo-

dem istHausers Theorie entschieden abzulehnen,
denn auch die xgrnfivkoi %gvooT, die Plutarch de
Pyth, or. 24 D die Pythia wie andere Kleidungs-
stiicke ablegt, sind ihr eine haltlose Stiitze.

Es gibt fiberhaupt nur cine Frisur, die nach
ihrer Verbreitung und dem Wortbegriffe des xgm-
fivkog fiir diesen in Betracht kommt Schon Conze
hat in dem aufgelranden.cn Nackenachopf richtig

den xgaifivkog erkannt, und Studniczka hat die

Hypothese weiter ausgefiihrt. Yon dem tiber-

hangenden Teil des Schopfes hat der Frucht-
biischel des Efeu den Namen xogvpfios (Bremer
69; Belege s. Epheu). Seine Verbreitung, Srtlich

einer Zikade, und das bei jedcr Kopfbewegung
eintretende raschelnde Klirren der kleincn Bleche
wird den AnstoB zur Namengebung gegeben habeiK
Im Parthenoninventar von 400/399 (CIA II 2,
645; s. Petersen II 548. Hauser ID! 90 Anna.
Bremer 7 If.) iibertrug man den Namen sogar
auf die blutenfOrmigen Anhanger der Halskettert
(vgl. Arch. Ztg. 1884 Taf. 9 nr. 11, 12. Arch. Jahrb,
II 1887 Taf, 8, 3). So auch wohl im Inventar

30 des samischen Heraion, Curtius Inschr. u. Stud,
zur Gesch. t. Samos, Progr. 1877 nr. 6. Athem
Mitt. YTI 367. Hauser I 93. CIA II 2, 766
Z. 20 wird es sich urn eine wirkliche Zikade
handeln. Nach Etym. M. 310, 51 heiBt derxQafivAos
auf Cypern hoqSvai] und in Persien xtdagig. Zu
ersterem Namen ist zu vgl. Aristoph. Nub. 11.

Ein anderer Name fiir die Temyes ist vielleicht

xalaiubeg (s. Hesych. s. xakctftig) : urspriinglich

gleichbedeutend mit dem xdka/jo? geht der Name
Ferdenund zeitlich, ist eng verbunden mit dem langen 40 auch auf die ovgty^ uber. Yon dicser aus werdei

Chiton.
^
Als Mannertracht ist er wirklich aus- die Kefwrttai . . . to?'-? (iixqovq Ttznyag xalapiSa

schlieBlich Frisur der evda ifioveg. Seine Bliitezeit '
T

'
^ " ....

in Attika ist (s. o.) das erste Drittel des 5. Jhdts.,

dieselbe Zeit, in der auch der xgcafivkog nach
der tjbcrlieferung seine Hauptverbreitung genoB.
Nur dadurch, dafi zu diesem richtigen xoufivkog
die Tezzr/eg fehlten, war es moglich. daB spater
noch neue Theorien (Schreiber, Hauser) auf-

treten konnten. Eine Haarnadel (Conze) kommt

genannt haben. Kauin anders als bei den rhztyeg
wird es also zu verstehen sein, wenn der Name-
audi xoGftaQiov ri Tiegl zovg siloy.a^iovg und %qv-
oovv jtEoiroajftj/Mn' bezeichnet.

III. Kinderhaartracht. Bis zum Epheben-
alter behaltcn die Knaben, auch nachdem sich die

Haarschur allgemein durchgesctzt hat, ihr langes
Haar. Dann erst wird das Haar in Form einer

nicht in Betracht, und die Goldspiralen (Stud- 50 Weihung an eine Gottheit abgeschnitten (s. o.

niczka) ebensowenig. Sie widersprechen der u. II). Kunstvolle Frisuren sind naturlich selten,
literarischen tjbcrlieferung (Herakleides) wie der vgl. Athen. XII 16. Damit das Haar nicht in
monumentalen, die lehrt, dafi sie zur Perscrkrieg- die Stirne fallt, wird es in einen Knoten uber
zeit schon aufier Gebrauch waren. Wenn schon derselben aufgebunden. In der Zeit der Perser-
der Name Tettix fiir eine sokhe Drahtspirale kriegc kommt diese Frisur, der Stirnknoten, auf,
miBlich ist, so ist der Plural rentes ausgeschlossen. s. Fur tw angler Meisterwerke 678if. ; Inter-
Die Zikaden sitzen nach Herakleides xsoi to fthw- mezzi of. Die altesten Beispiele sind der Doni-
.Tor y.ai rag xopag (Birt xoogag). Da die zhTiy^g auszieher (Brunri-Bruckmann Taf. 321) und
nur fiir Attika erwahnt werden, so sind sie jeden- ein Kopf in Berlin (Furtwangler Meisterw.
falls eine speziell attische Tracht, fur die in Ionien 60 Taf. XXXII). Es folgt der Eros Soranzo in St.
(Xanthos) die Binde eintrat. Da sie nun nach Petersburg (Arch. Ztg. 1878 Taf. 16 Springer-
dem Begriff der I'vegoig ,wahrscheinlich urn das Michaelis^ Abb. 362), eine Bronzestatuette un
Haar oder einzelne Haarpartien geflochten waren' Louvre (Bulle Der schone MenschS Taf. 45 ;

(Kjellbergi, so wird man an eine Art Binde zu J)ionysos'), ein Junglingskopf daselbst(Abb.Furt-
denken haben, die ja auch wirklich in verschiedenen wangler a. a. O. Fig. 132). der Kopf des Herzogs
Foraaen in der rraglichen Zeit den Schopf auf- v. Devonshire, Furtwangler Intermezzi lfil Taf.
Iwndet. Auf eine Binde aufgenahte goldene Zikaden I—IV, eine Grappe von Votivfiguren aus Boiotien
(Sittl Patrizierzeit 29) sind nirgends auch nur (z. B. Athen. Mitt 1890, 360f.; vgl. Furtwang-

ler Sanunlung Sahouroff Bd. II Terrak. Einl. 12f.),

der Triptolemos des eleusinischen Reliefs und 2

Figuren aus dem Parthenonfries (Iris im Ost- und
Sklavenknabe im Westfries). Es triigt den Stirn-

knoten auch ein Enabe in Madrid (Arndt-Ame-
lungEinzelverkauf 1593— 1598), das,Madchen von

Antium* (Brunn-Bruckmann Taf. 583/4), der

jiingste Niobide und der Knabe mit der Gans

des Boethos (Brunn Bruckmann Taf. 433 und

kehrenden Beiworten tfvxopios, xaXXfco/uos, svstko-

xapiog, Hakhnkoxafiog, kistaQonkoxafiog u. a. die

Schildeiung der Toilette der Hera (Horn. H. XIV
175ff.) und Simonides frg. II 65ff. Langerhalt sich

bei den Frauen von den Frisuren, die sie mit den

M&rmera gemeinsam haben, die Haarrolle (speziell

in der 3. Form), die auch im 4. Jhdt. noch weit

verbreitet ist (vgl. Conze Att. Grabreliefs I Taf.

29. 31. 32. 59. 65. 101. Eleusin. Belief Brunn-

Munch. Glyptothek Furtwangler nr. 268). Yon 10 Bruckmann Taf. 7 und Miinzen, speziell aus der
- - -

rate auf dem Grabrelief Troas: Antandros (Brit. Mus. Cat. Troas Taf. VII 1),Frauen tragt ihn Chaircstrate

Conze Att. Grabreliefs Taf. CLXXIY nr. 893.

In zwei Fallen begegnet er auch beiManncrn : Piia-

mos auf dem Skj^hos des Hieron und Makron,

Furtwangler-Eeichhold Taf. 85 (so auch

Furtwangler im Text) und bei einem bartigen

Kopf in Florenz (Amelung Florentiner Antiken

S. 39iF., Titeltafel; KeplikMuseoTorlonia886). Ygl.

endlich den Aktaion Furtwangler-Eeichhold

Lesbos (a. a. O. Taf.XXXIY 12f.), Antissa (XXXV
1 1), Mytilene (XXXYLI 1 4f.) usw. usw. Grofie lange

Zopfe scheinen die Frauen auf dem ostgriechischen

Elfenbeineimer aus Chiusi (Mon. d. Inst X Taf.

38 a. Btihlau Aus ion. u. ital. Nekropolen 119

Abb. 64) zu tragen (oder auch hier Umschnurung
des ganzen Schopfes*?).- Da eine niedrige Stiin

zu alien Zciten als schon gilt (vgl. Horaz Od.

Taf. 115 und Hauser im Text. Der Stirnknoten 20 1 33, 5; Lukian, dial, meretric. I 2), so versucht

ist vielleicht der oyJV.vg (vgl. Hermann-Blum-
n er a. a. O. 207, 4. Wiescler a. a. 0.), s. Pam-
philos bei Athen. XI 494 F: anoxsiQuv tqv oxol-

Ivv £'<pijfioi und Hesych. s. v. oxoklvg * xoqv<p?j q
xaTakst.8ii.ievr} x&v iqix^jv ' nveg de fiak/.ov \jJLuk-

?.or], xUxa^ov, auch'Eustath. Cd. p. 1528, 18

(oxokhc), Poll. II 30 (var. aeioVus), Dioscoridcs

parah, II 93 (iibertragen). Auf einem Irrtum

Iteruht wobl Hesych. xowofpogcov • oxokkwfpoQow.

man schon frtih, deren Hohe kunstlich zu ver-

ringern, indem man die beiden Telle des in der

Mitte gescheitelten Haares nicht glatt zu den

Ohren fiihrt, sondern sie in einem Bausch her-

abhangen laBt und iibcr den Ohren mit der

Binde befestigt cder gar um die Ohren herum-

fuhrt, s. z. B. auf StrauBenei aus Yulci, Perrot-
Chipiez Hist de Tart III 859 Fig. 627; streng

rf. Pelike in Wieh Furtwangler-Eeichhold

Auch der xoQvyos Hesych. s. v. gehort jedenfalls in 30 Taf. 72 ; Artemis auf Aktaionkrater (a. a. 0.

diesen Zusamnienhang.— Der Scheitelzopf tritt all-

gemein erst im 4. Jhdt, auf. Die auf dem Scheitel

uber der Stirn zusammengczogenen Haare werden

in einen kleinen Zopf gchochten, der bis auf den

HiJiterkopf fallt (vgl. "Furtwangler Meisterw.

543. 679). Das iilteste Beispicl ist ein Knabe auf

der Stele der Polyxene, Conze Att. Grabreliefs I

Taf. LXYI und gehort noch ins 5. Jhdt. Mit dem
4. beginnt die geschlossene Eeihe der Beispiele,

vsrl. Samml. Sahouroff II Taf. CXL 3. Mod. rl. 40

Inst. IY (1845) Taf. XX. Archaeolog. Stud, fiir

Brunn 90 Taf. 3. Brunn-Bruckmann Taf. 176

(Koren vom Erechtheion) : Arch. Ztg. XYin (1860)

Taf. 133/4 (XantenerErzrigur). Arndt-Amelung
Einzelverkauf nr. 1—2; Ohairippe auf dem Grab-

relief Conze Att Graltrel. Taf. CLXYI m. 862.

Der Name dieses Kinderzopfes ist oxocxiog, wie

aus dem Namen selbst hervorgeht (s. Schol. Thuk.

Taf. 115; dazu Hauser im Text 291); Brunn-
Bruckmann Taf. 356, Artemis ausPompei; Fi-

guren vom Aphaiatempel in Aigina, z. B, Furt-
wangler Aeg. Taf. 98 nr. 177; Kopf in Mttn-

chen, Eesidenz, Arndt-Amelung Einzelverkauf

928f. ; Miidchenfiguren von der Akropolis (z. B.

Brunn-Bruckmann Taf. 556, s. darubei Ler-

mann a. a. 0.); Kopf in Eom, Einzelverkauf

422/3 usw.

2. In der Pbergangszeit treten verschicdeue

Frisuren auf, die auf Frauen beschrankt sind.

Dor einfache Haarknoten im Nacken findet sich

in roller Auspragung zueist bei der esquilini-

schen Venus (Brunn-Bruckmann Taf. 305,

Kopf allein Arndt-Amelung Einzelverkauf

481/2). Er ist aus der Haarrolle entstanden, vgl.

elcusimschcB Relief Brunn-Bruckmann Taf. 7

und Madchcn auf Krater aus Falerii Furtwang-
ler-Eeichhold Taf. 17/18, auf Pvxis a. a. 0.

I 6. 3. Phot Lex. p. 156 Pors. Hesych. s. xqw- ...

jfvkos\ vielleicht ist auch der p a/./.6g (Hesych. s. 50 Taf. 57, 1 u. a. Der Haarknoten halt sich bis

ohtoTTjoia. Eurip. Bacch. 113) und die a«o« tqiz&y in die rOmische Zeit Beispiele: sog. Niobiden-

Poll. II 30 damit identisch. '— Einen in der Art trophos (Arndt-Amelung, Einzelverkauf nr.

364/5); Aphrodite von Ostia.Friederichs-W ol-des Doppelzopfes um den Kopf hermngelegten

Zopf tragt ein Knabe auf der Stele der Aichestrate

(Conze Atli. Grabrel. Taf. LXYIII).

IV. Frauenhaartracht.
1. Solange die Manner hinges Haar tragen,

entspricht die Frauenhaartracht der der Manner
(schon erkannt von Senilis Aen. X 832), nur

ters 1455; die knidische Aphrodite (Brunn-
Bruckmann Taf. 161 oder Arndt-Amelung
Einzelverkauf nr. 216-238); hellenisrisch: .Ar-

temis Miinchen Glyptothek Furtwangler 204.

Arndt-Amelung Einzelverkauf nr. 864/5 usw.

Eine richtige Haarschleife im Nacken an Stelle

mit dem Fnterschied, daB */ itf/t rag xo/nag 60 des Knotens tragt z. B. ein Kopf des 5. Jhdts.

<ft?.0T£%ria (Strab. X 3, 8) bei ihnen immer mehr
ausgepragt gewesen ist (vgl. Synesios (fakyxoag

lyxtaiutor C 21 xal xadaxaE, oi dijkvdgiat TOiyo-

Tikdoza Tiarzsg dotv), sie immerneue Yariationen der

feststehenden Frisurentypen erfanden und fremde
Frisuren schneller ubernahmen als die Manner (s. o.

S. 2122\ Welche Pflege sie von jeher dem Haare
angedeihen lieBen, zeigt neben den stets wieder-

in Miinchen, Eesidenz, Einzelverkauf nr. 931 und

der Madrbler Hvpnos Brunn-Bruckmann Taf.

529. — Die Sitte. den Ha&rschopf in der Art wie

beim klazomenischen Schopf (s. o. unter II) hart

am Kopfe abzusclmuren, so daB er als Busch,

dessen Lange mit der Schere beliebig geregelt

wird, vom Kopfe absteht, tritt in der Mitte des

5. Jhdts. auf (Furtwangler-Eeichhold Tat



17/18. 107). Ausnahmslos handelt es sich bei
dieser" Frisur um die Tracht junger Madchen.
Ursprtinglich wird das Haar im Nacken umschniirt,
im 4. Jhdt. aber, wo sich die Tracht weitester
Beliebtheit erfreut, auf dem Wirbel. Auch diese
Frisur halt sich durch die hellenistische Epoche
hindurch. Beispiele: Furtwangler-Reichhold
Tat 8/9. 10. 40. 59. 68. 78, 1, 2. 79. 80, 1. 87
usw. Archacol. Jahrb. XI (1896) 21 Fig. 2.

Arndt-Amelung Einzelverkauf nr. 595. Conze 10
Att. Grabreliefs II Taf. CLXXII nr. 887. Zum
Abschniiren dient ein Band, das oft mit Trod-
deln Yerziert ist. Auf diese Frisur paBt am be-
stcn der Name des Ictfutddiov, das Pollux im Yer-
zeiclmis der KomOdienmasken junker Frauen (IV
154) anfuhrt als idea rgiytiv xley/uatos tig 6§v
axoirjyovrog. Die Erklarung paBt ebensogut auf
diese Frisur wie die wortlich gleiche, die Suidas
u. a. yom xgw/JMos geben, auf dicsen. Beide
sk o£v djToltjyovat. Das ?Mf.uid8iov tragen nach 20
Ps.-Dikaiarch die Frauen von Theben auf dem
WirbeL

Im 4. Jhdt. tritt die sog. ,Melonenfrisur< auf,
fur die die Teilung der Haarmasse in einzehie
Streifen, die von der Stirn nach dem Hinterkopf
laufen, charakteristisch ist. Am Hinterkopf wer-
den die Haare in einen Schopf (Bull. hell. VIII
[1844] PI, XV), Knoten oder aufgewickelten Zopf
zusammengefaflt (Furtwangler Sammlung Sa-
bouroff II Taf. LXXXYIII. Arndt-Amelung 30
Einzelverkauf nr. 66). Tiber die Frisur Fabri-
cius Bull. d. Inst. 1883, 69f. Furtwangler
Sammlung Sabouroff II zu Taf. CXXY/VI und
CXLIX 1. Am bekanntesten ist die Frisur von den
beiden Hereulanenserinnen in Dresden (Brunn-
Bruckmann Taf. 558 und 310). Im 4. Jhdt.
hat die Tracht ihre Hauptverbrcitung (z. B. Por-
tratkopfe Arndt-Amelung Einzelverkauf 496.
1291/2. 1188/9. Brunn-Bruckmann Taf. 13;
Grabrelief der Demetria und Pamphile. C o u z e 40
Att. Grabrel. I Taf. XL. Brunn-Bruckmann
Taf. 528; Stele derMalthake, Conze Taf. XLYI).
In hellenistischer Zeit spielt die Melonenfrisur
besonders als Tracht am Ptolemaerhofe eine Rolle,
wo sich namentlieh Arsinoe und Berenike nach
Ausveis ihrer Munzen dieser speziell jugendlichen
Frisur bedienen. Auch die Terrakotta-Madchen-
figuren der hellenistischen Zeit zeigen sehr haufig
diese Tracht. Jetzt erhalten sie auch jugend-
liche Gottinnen, Artemis (Munzen 3. Jhdt, Arch. 50
Ztg. 1880 Taf. 17, 3. Brit. Mus. Guide 2 pi. 42,
18. 46, 25) und Kora (z. B. Clara c pi. 430,
775). Zur Melonenfrisur ist zu vergleiehen die
y.ourj diaxoidbv yGxyuht] (Luc. am. 3).

Die Haarschleife, die vom Apoll von Belvedere
(Brunn-Bruckmann Taf. 419) und von der kapi-
tolinischenYenus(Brunn-BruckmannTaf.373)
allbekannt ist, tritt um die Wende des 5. und
4. Jbdts. auf. Sie ist eng verwandt mit dem Stirn -

knoten, dessen ausgepragteste Yertreter wie der 60
Kopf des Herzogs von Devonshire (Furtwiiugler
Intermezzi Iff. Taf. I—IV) schon zu ihr tiber-
leiten. tber die Haarschleife s. Furtwangler
SamraL Sabouroff zu Taf. 22; Meieterwerke 665,
1. Klein Praxitel. Studien i6ff. Studniczka
Arch. Jahrb. XI (1896) 256 f. Die altesten Bei-
spiele finden sich auf dem Thetisbild aus Ka-
hutos (Salzinann Camiros Taf. 58. Wien. Vor-

legebl. H Taf. 6, 2), auf der Yase Compte rendu
1860 Taf. 2 und der Kertscher Pelike Furt-
wangler-Reichhold Taf. 69, sowie auf den
Musenreliefs von Mantineia (Brunn-Bruck-
mann Taf. 468). Als Tracht der Kunst halt sie
sich bis in die spateste Zeit des Altertums. Von
der hellenistischen Zeit an tragen sie auch Jiing-
linge. So wird sie namentlieh ein Charakteristi-
kmn des Apoll. Yon Gottinnen tragen sie be-
sonders Aphrodite und Artemis.

Die Sitte, Zopfe um den ganzen Kopf herum-
zulegen, wird ebenfalls erst im 4. Jhdt. Braucb,
s.auchHause rim Text zuBrunn-Bruckmann
Taf. 598. Hofmann a. a. O. 197 versucht sie
irrtumlicherweise wciter zuriickzudatieren. Bei
den spartanischen Heroenreliefs handelt es sich
nur um eine Form der Stilisierung der Stirnhaare.
und seinBeispicl aus dem 5. Jhdt. (Friederiehs-
Wo Iters 1045) ist identisch mit Conze Att.
Grabreliefs Taf. 69 , das er selbst ins 4. Jhdt.
setzt! Auch diese Zopfe sind speziell Tracht junger
Madchen: Brouzekopf inJSTeapel Brunn-Bruck-
mann 385; Terrakotte Furtwangler Samml
Sabouroff II Taf. LXXXI. Conze a. a. O. Taf.
LXXI

; drei kleiue Madchen a. a. O. Taf.CCXXXVIII
nr. 1131. CCCLHI nr. 1666 a. Die Frisur ist,

wenn der Zopf weiter nach untcn uftckt und den
Haarrand iiber der Stirn wie a. a. O. Taf. CVIII
verdeckt, direkt zugehflrig zu jener Fiille iiber-

ladener Frisuren der hellenistischen Zeit, die
ilirerseits Iiberleiten zu den kunstvollen Coiffuren
der Dameu der rOmischen Kaiserzeit. Zu der
dringend no'tigen Sichtung und Durcharbeitung
dieses reichen Materials fehlen noch die uotig-
sten Yorarbeiten. Den Eeichtum der Forme

n

lehren besonders Terrakotten (vgl. z. B. Stack el-

berg Graber der Hell. Taf. LXXViiV). Eine be-
stimrate, im Maeandertal heimische Frisur, bei
der die Haare in zwei Abteilungen zuruckge-
strichen und in einen kleinen Knoten zusammeu-
gebunden sind, hat Bulle im Test zu Arndt-
Amelung Einzelverkauf nr. 1 342 3 ausgeschieden;
eine andere Gruppe Arndt Glvptotheoue Ny-
Carlsberg zu Taf. 16 S. 23.

Mit der letztgenannten Zopffrisur, die Conze
Att. Grabreliefs Taf. CVIII zuerst auftritt, ist

wohl der oyy.o; zu identifizieren, der nach Pollux
onomast. IV 133 to vxhg to xooowxov dvkyov eU
vtfos /.afidosidh Tfji ozyiiau ist. Die ^i/.Eardvat

Hesyeh. s. fy.o/iiw') bezeichnen einzelne Flech-
ten. Zxtioa. v.-zooxetoa uird den einfaclien Kno-
ten bezeichnen (Pollux II 31. IV 149). In helle-

nistischer Zeit wird falsches Haar zuerst aus-
giebiger verwendet, vgl. die Belege bei Stephanus
s. ^vUtj, qpsvdx?], evrotxov, nooKQfttov xqog-
thzdv (Pollux II 30j . xo'imi .looa&sTot (zuerst

Xen. Cyrop. I 3, 2. Lukian. Alex. 3), at rrgoofc-
tol (zuerst Aristoph. frg. 321 Kock).

3. Schon seit der archaisclien Zeit spielen
unter den yvraiHEia <poot]uata Ha u ben und
Kopftiicher eine groBe Eolle. Wahrend das
groBe Kopftuch (s. xgifafivov) zum Ausgang nur
umgebunden wird, bilden diese einen wesentlichen
Bestandteil der Frisur selbst. Eine Namensamnv
lung bei Aristophanes frg. 320 Kock. Die bekann-
teste Haarberge ist der xexgvyaXos; s. Winckel-
mann Kunstgeschichte, herausg. von Lessing 149.
Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stoach p. 417.

Becker Charikl. HI 304. Helbig Horn. Epos

2

157ff. Furtwangler Berl, Phil. Wochenschr.
1888, 458. Studniczka Beitr. z. Gesch. d. alt-

^riech. Tracht 129ff. J. Muller a. a. O. 86, 4.

Es handelt sich um ein Haarnetz : denselben

JJamen fiihrt auch das sackartige Jagdnetz (Xen.

Cyr. VI 7. Plut. Alex. 25); der eine netzartige

Magen der Wiederkauer (Aristot. de part. an. Ill

13) mid der Pferdemaulkorb (Xen. de re eq. 6.

7f. Pollux I 184. X 55; vgl. Pernice Griech.

Pferdegeschirr, 56. Berl. Winckelmannsprogr. 6ff.).

Der Ycrfertiger heiBt nsxgv(pa).ojiX6xos (Crit. bei

Tollux VII 179). Auch mit Steinen kann das

Ketz verziert sein (Agasios Schol. Anth. Pal. V
276 v. 10: koX )u$oxok)j]tOtJv 7r)Jyfzara scexqv-

cpdloiv); vgl iiberhaupt Anth. Pal. Y 260. VI
206. 207. 219. 275. Aus den xexQtxpaXoi toe1$

m nlamlm CIA II 787 Z. 18 (Inv. d. Brauronion

339/3. Michaelis Parthenon 311, 140) ist fur

die Form des Netzes nichts zu erschlieBen (Stud-
niczka Yormutungen z. gr. Kunstgesch. 19; a.

a. O. 130, 23). Die nlaiaia sind viereckige Facher

an den Wanden zum Aufbewahren von Weihge-
.schenken, die 70. 74. 98. 127 usw. wiederkehren.

Der xExgvtpaJ.o? kann nicht direkt, sondern nur
mit einer Binde am Kopf befestigt werden (Ari-

stoph. Thesm. 257: xexov(pd/>ov 6st xai fnitga;).

Danach hat man den xExgvrpalog in den kleinen

im Nacken sitzenden und mit einer ein- oder

mchrmals um den Kopf gewundeuen Binde be-

fe>tigten Haarnetzen zu erkennen, die im 5. Jhdt,

auftreten und namentlieh im 4. Jhdt. verbreitet

sind. In der Plastik zeigt sie eine Gruppe von
K('jpfen, die Furtwangler im Anschlufi an seine

.Lemnia' dem Phidias zuschreibt (Meisterw. 98, 1,

z. B. Arndt E.-Y. nr. 435/6), die Hera Barberini

in Rom, das Relief von Pharsalos Brunn-Bruck-
mann Taf. 58 und ein Kopf in Miinchen (Einzel-

verkauf 934; vgl. auch die Gruppe von Fal-

schuugen Furtwangler Keuere Falschungen
v. Ant. 24ff.). Auf Munzen begegnet er hauiig

auf bekannten svrakusanlschen Miinztypen. Sehr
haufig auf Vasen: Furtwangler-Reichhold
Taf. 8/9, 30. 59. 68. 79. 97. 120. 3. 129; Arch.
Ztg. 18S2 Taf. 5. Das Festlnnden mit der Binde
zoigt ein Fragment im Stil des Duris, Hart wig
Festschrift fiir Benndorf m. Anth. Pal. Y 276
heifit die Binde dra<3«o,u>/ (dpyv(p?rj). So auch in

den vielbesprochenen Yeraen Ilia>; XXII 468ff.,

wo der Andromache ihr Haarschmuck vom Haupt
fallt (s. Art. 'Avadsofirf). Helbig a. a. O. und
Uber den Pileus d. alt. Italiker (S.-Ber. Akad.
Miinch. 1880. 527ff.) will den xsxgvtpaiog deshalb
in hohen steifen Hauben sehen, die im 5. Jhdt.
auf etruskischen Wandgemalden vorkommen (Abb.
a. a. O. 63ff.

;
vgl. Elfenbeinreliefs Rom. Mitt

1906 Taf. 15/16; ionische Amphora Furtwang-
ler-Reichbold Taf. 21; italisch-ionische Kanne
Arch. Anz. XIX [1904J 60). Auf Munzen von
Knidos begeguen sie im 6. Jhdt. (Brit. Mus. Cat.
Caria PL XIII nr. 8). Gegen diese Auffassung
Trendete sich mit Recht Studniczka und J.

Muller a. a. 0., denn ein soldier Bedeutungs-
wandel ist unglaubhaft Schon stets fiel auf. da8
diese Schmuckstucke Horn. II. XIV 170ff. bei
der Toilette der Hera nicht erwahnt werden, und
tatsacblich ist der xsxQvtpakog an Denkmaleni
homerischer Zeit nicht nachweisbar. In Wirk-

lichkeit fallt nun der Vers 469 aus dem Zusammen-
hange heraus. Er ist spater eingefiigt zur Er-
klarung der dsauara myaloevza. Nur bei dieser

Annahme ist die Tracht des xsxgvqpaAog mit dem
allgemeinen homerischen Brauch in Einklang zu
bringen. Auch auf Manner werden einmal die

xexgvtpaXoi tibertragen : in . der Diadochenzeit
tragen sie die verwoichlichten spartanischen GroBen
(Antiph. bei Athen. XV 28). Diese sind purpurn

10 wie Anth. Pal. VI 207.

Die Sittc , das Haar mit einer mehrmals um
den Kopf geschlungenen Binde aufzubinden (z. B.
Furtwanger-ReichholdTaf. 28. 30. 35. 57,3.
Arndt E.-Y. 12031 Ant. Denkmaler I Taf. 33.

Arch. Jahrb. XXI [1906] 165ft usw.) fiihrt schon
im 6. Jhdt. dazu, den ganzen Kopf liaubenartig

zu umwickeln (Kleiumeisterschale Miinchen 16

;

Arch. Jahrb. XXII [1907] 104 Abb. 23/24. Arch.
Ztg. XL [1882] Taf. 11 u. v. a.). So entsteht die

20 Nachtmiitze (Aristoph. Theani. 257f.). die xsyakt}

xEot'&sTos , die audi bei Tage beniitzt wird-, s.

Studniczka. Tracht 130. Helbig Horn. Ep.2
225, 7. J. Muller a. a. O. Sie ist im 5. und
4. Jhdt. allgemein verbreitet, z. B. Furtwang-
ler-Reichhold Taf. 106. 73. 43—45. 94. 92.

61. 63. 93. 71. 24. 4. 57, 2; Lapithinnen vom
Olympia-Giebel, Brunn-Bruckmann 454f. E.-

Y. nr. 1732/3 usw. Den Akt des Umlegens des

Tuches zeigt die Terrakotte Furtwangler
30 Sammlung Sabouroff II Taf. CXXX. Haufig sieht

aus dem Haubentuch auf dem Scheitel ein Haar-
busch heraus, wie Furtwangler-Reichhold
Taf. 33. 46. 85 u. a.; so auch auf dem Relief

aus Isemi (Springer-Michaelis Handbuch 8 I

1 78 Fig, 340. Furtwangler Antike Gemmeu
III 2661V). Beim Gelage tragen auch Manner zu-

weilen die xeyaty jzeoi&eio$ , z. B. Mann auf

Hischylosteller , Berlin 2100 (Jahrb. I [1886]

Taf. 12). Singular ist das Kopftuch auf dem
40 Becher des Hieron Furtwangler-Reichhold

Taf. 85: es ist an einem metallenen Stirnband
befestigt und fallt, die gauze Haarmasse ver-

deckend, in den Nacken herab. Ein daruber um
den Kopf gelegter Reif oder eine Binde halt noch
einmal das Ganze. Daneben kommen richtige

Hauben vor (z. B. Dienerin der Hegeso, Brunn-
Bruckmann Taf. 436), me ist mit einem Knopf
(Furtwangler-Reichhold Taf. 35; Grabs tele

Brunn-Bruckmann Taf. 417) oder einem Zipfel

50 (Furtwangler-Reichhold Taf. 23. 53) in der

Mitte iiber dem Wirbel. — Die Art, wie die sog.

Sappho in Berlin (z. B. Baumgarten-Poland-
Wagner Hell. Kultur? Abb. 209) ihr Haar mit

der Binde im Nacken breit, iiber der Stirn schmal
umwunden tragi, leitet iiber zu der Form des

adxxog, einer Binde, die hinten breit die Haar-

masse umfaBt und Uber der Stirn mit einem
kleinen Knopf geknopft wird (CIA II 758 col. II

13. Aristoph. Thesm. alt. frg. 320, 13 K. u. a.),

60 z. B. Furtwangler Samml. Sabouroff Taf. CXIX.
CXL1TI 3. Springer-Michaelis Handbuch 8

303Abb.557. Furtwangler-ReichholdTaf.79.
Conze Att. Grabrel. I Taf. XXY; GrabreL aus

Thasos, Brunn-Bruckmann Taf. 232; Yotiv-

relief, E.-Y. nr. 562; ,Peitho' im Parthenonfrie3

(Michaelis VI 39; E.-V. nr. 726). Eine Abart,

bei der um den Vorderkopf eine verhaltnismaBig
schmale Binde herumlauft, die sich am Hinterkopf



stark verbreitert und in erne kleine Haube ilber-

geht
t
ist die o<p£v&6vt) bezw. omw&ootpevdovij (z. B.

Poll. T 96; s. Stephanas s. v.). Die Form ent-

spricht der Schleuder und der Fassung des Finger-

ringes, die denselben Namen fiihrt. Beispiele:

Conze Att. Grabrelicfs Taf. CCLXV nr. 1198.

Stackelberg Graber der H. Taf. LXVI1L Die

HeTa vom Capitol (F u r tw an g 1 e r Meisterw. 117.

Einz.-V. 457/8 = Antike Denkmaler I Taf. 55). —
In makedonischer Zeit kommt ein Kopftuch auf, 10

das nur den Vorderkopf bedeckt; .dasselbe ist

vorne zusammengerafi't und mit einer Schleife ge-

bunden; es breitet sich nach dem Oberkopfe aus,

llifit aber den Hinterkopf frer (Furtwangler).
Dies Kopftuch tragt die sog. Methe in Mtinchen
Glyptothck Furtwangler 246. Brunn-Bruck-
mann Taf. 125; ein Kopf im Palazzo Pitti in

Florenz (Arndt-Amelung Einz.-Veik. 232/3,

vgl. Festsehr. f. Overbeck 98), die trunkene Alte

in Mmichen Glypt. Furtwangler 437. Brunn- 20

Bruckmann 394 mid die Brautmutter Doris im
Hochzeitszug des Poseidon vom Altar des Cn.

Domitius Ahenobarbus, Miinchen Glypt. Furt-
iv angler 239. Brunn-Bruckmann 124 (im

letztcn Fallc etwas weiter in den Nacken fallend).

Dazn komnien ein Herakleskopfchen Einzelverk.

743, 4 und Hennaphroditen, Furtwangler Sta-

tuenkopien im A. I, Abh. Akad. Munch. 1896.

582ff.

V. Diademe, Haarbinden. Homer kennt30
zwei Diademformen: oTEtfan] nnd a/anvs. Hym-
liu s V 7 tragen die Horen goldene af.mvxes,

Aplirodite oze<pdvt]v evthxtov xalijv x6vas^Vv -

Letztere ist also wertvoller. t
v
ber den apnv^

s. Helbig Hoiri. Epos 2 157. Reichel Homer.
Waft-en- 144. Hauser Osterr. Jahresh, 1906,

111. Bremer 13. 48; vgl. Art. Am pyx. Der
dfiTtvt ist ein metallen.es Stirnband, das auf eine

Binde aufgenaht ist, ebeuso wie das Stirnband

der Pferde (z. B. Horn. II. V 358. 363. 720. VIII 40

382). Beispiele aus der Yaseumalcrei : Poseidon auf

korinthischem Pinax. Antike Denkmaler II Taf. 30,

18; Frau auf Seherbe aus Tell Defenneh a. a. O.

Taf. 21, 1. Als holien Aufbau tragen die Franen
der melischen TongcfiifcSe im 7. Jhdt. den aunvS:
Conze Melische Tongef. Taf. IV und Titclvignette

(= Arch. Ztg. 1854 Taf. 02). Eine ahnHchc
Form tragt .Leukothea" Brunn-Bruckinann
Taf. 228. Vom 5. Jhdt. an ist der «/ai)? auf

die Frauen besehri'mkt, seine Form wird innner 50
reicher, namentlich dureli nach oben aufragende

Blatter und Bliiten. die elenso aber audi in die

einfache Binde eingesteckt werden (Beisp. des Am-
pyx im 5. und 4. Jhdt.: Furtwangler-Eeich-
hold Taf. 38f. 20. 30. 40. Furtwiingler Samml.
Sabouroff I Taf. LXVi. Dieser d^vg heifit audi
xoovtfioirjg (Hesych. s. v,: xoouov yvvatxtiov to

siegi n)v x€<fa/.r/v yovciov). Eine Abart des

a/*.Tt-5 hat Hanser "(Osterr. Jahresh. IX (1906)
lOlff.) ausgeschieden . die orkcyyig. tber sie 60
Schol. zu Aiist. Eq. 580 yovooiv eka.ot.ia zo xtoi

rfj xefpakij. Poll. VIII 9 decua xsxovcoiuevcv, o

jizqi if] xetp-alij <fogovotvt Hippoloeh. bei A then.
IV 128C XQQ£OT€<paV<OXEt Sk XO.I EXfXOTOV

mieyyidi xQvof], Dafi es sich um eine Form des
&fatv^ handelt, zeigt das delisehe Inventar Ton
250 (Bull. hell. 1903, 87 Z. 10), das ein orkty-
ytdtov zqvoovv hii tmvidwv auffuhrt. Die Form

des Metallteiles mufi natiirlicli dem Schabeisen
luigelUhr entsprochen haben. Die als Trinkge-
scbirr beniitzten Stlengiden (Aristoph. Thesm.
588) gehoren auch bierher, sicher aber nicht die

von Hauser eb entails herangezogenen Kampf-
preise Xen. anab. I 2, 10.

Die oTS(pdvt} ist ein um den ganzen Kopf
herumlaufender geschlossener Metallreif, wie es
sein Name sagt. Dieser wurde auch auf das die

Helmkappe umeaumende iletallband (Horn. II.

VII 12, X 30. XI 96) und auf den unter der
Glatze stehen gebliebenen Lockenkranz iibeitragen

(Poll. V 144). Frflhere Ansicht: Gerlach Phi-
lologus XXX 494; vgl. Savignoni Mon. ant.

VII (1897) 86f. Eel big Horn. Epos^ 157;
s. Horn. II. XVTII 597. Hesiod. Theog. 578. Anth.
Pal. VI 274. Callix. b. Athen. V 201 D. 202 B. D.

Aelian. var. hist. I 18. Aristoph. Eccl. 1034.
Lue. am. 41. Herodot. VIII 118. Aristoph.

Eq. 968 als Zeichen von beKondcrem Luxus.
Varianten der Bezeichmmg liir dieselbcn Schmuck-
stiicke gibt Euripides Hedca 1160 x&vo°v$ OT£'-

(favog; 983 ygvoorsvxiog oiF.<pavos; 1186 X6V~

oovs Tikoxog; 785 tiXqxoz XQ^o^kajog) 978 X9vaU
avadeofd]. Diesc drci Ausdrucke ot£<pavog, nko-
y.og und avadia/m] bezeichnen also nieht ver-

schiedene Schmuokstiicke, sondern man brauchte
sie (lurch- und nebeneinander fur denselben

Schmuek, d. h. dann eben den Reif. Von be-

sondeien Fonnen des zu alien Zeiten getragenen

einfaehen Reifs ist die altestc der ionische Haar-
reif, der im 6. Jhdt. im griechiscben Osten ver-

breitet ist. Er hat eine geschwungene Form,
die bis zu den Schlafen dem Haarrand folgt, im
Bogen, oft mit scharfeni Knieke, die Ohren uin-

geht und siclt dann im Xaeken ziisainrnensehlieiit.

t'ber Verbreitung s. Bremer 14f. Als apnvl;

triigt den ionisohen Peif z. B. die Karyatide

vein Knidierschatzhause in Delphi (Homo lie
Fouilles de Delphes IV Taf. 20). als geschloseenen

Eeif fiiidet man ihn auf den Friesen des Knidier-

schatzhauses in Delphi (Homolle a. a. O. Taf.

11—14} und des Siphnicrsehatzhauses (a, a. 0.

Taf. Of. Athen. 3Iitt. 1009, 162), auf klazo-

menisehen Harkupliagen (Antike Denkmaler I

Taf. 45. II Taf. 58) und sonst. Die letzten Aus-
liiut'er dieses Eeifs rinden sieh in Etruricn (z. B.

Wandgenmlde Mon. d. Inst. V Taf. 34. IX
Taf. 13—11) und in Attika in einem gesctnvun-

genen mit iiaeandermuster verzierten Keif, den

in der ersten Halfte des 5. Jhdts. die Frauen
tragen. z. B. Furtwangler-Eeichhold Taf. 52.

In der zweiten Halfte des 0. Jhdts. tritt in At-

tika der Kranz als Hauptschmuck des Haares
auf. Natiirlicli handelt es sieh in vielen, wenn
nioht gar den meisten Fallen , um einen natiir-

lichen Kranz, aber schon ivenn der Kranz den

aufgebundenen Sehopf zu tragen hat fs. o. II),

muB man einen Metal! kranz annelmien. Entweder
handelt es sich um einen Kranz in Form eines

attxi's, der binten mit einer Binde zugebunden
ivird , Avie es zahlreiche erhaltene Goldkianze

zeigen, oder ater die einzelnen Blatter waren auf

die Binde aufgenaht. die Form, in der wir oben
(unter llj die rhrtyss erkannt haben. Eine solche

Binde mit aufgenahten Bliiten tragen Amphi-
trite und eine zweite Fran (Mon. d, Inst. I

Taf. 52f.) in der Hand, mit aufgenahten Blattern

Nike (Furtwangler-Eeichhold Taf. 20) und
ein Erot, a. a. 0. Taf. 124. Ein ahnliches

Schmuckstuck halt auch noch eine Fran auf der

Deckelsehale aus Kertsch a. a. 0. Taf. 68 in

der Hand. Um einen gleiehartig gearbeiteten

Kranz handelt es sich, wenn die Blatter nur

nach einer Seite vom Keif abtreten, d. h. nach

oben, wie bei der Athena Furtwangler-Reieh-
hold Taf. 14 oder dem Zeus Hartwig Meister-

vorkommenden Binden erkennen, die an ihrem
rund absehliefienden Ende einen oder mehrere-

Faden zum Zusammenbinden haben (z. B. Furt-
wangler-Eeichhold Taf. 5. 26/7. 57, 1. 77.

96/97 Dionysos; Furtwangler im Text: Mitra),

und die gerade im Kult (a. a. 0. Taf. 19. Arch.

Ztg. 1880 Taf. 16), namentlich auch zum Schmuek
der Grabdenkmaler , eine Rolle spielen. tiber

ftlrga auch Becker Charikl. II 393f. Auch

schalen Taf. 68. Diese Kranzform leitet direkt 10 ava&rifAa bezeichnet eine einfache Binde (Euripid,

iiber zu dem Einstecken von Blattern und Bliiten

in die Binde, das nach dem Zeugnis der Vasen-

bilcler im 4. Jhdt. so iiberaus verbreitet war.

Im Anfang des 5. Jhdts. ist in Attika als Jting-

lingstracht eine Diademfonn verbreitet, bei der

iiber der Stirn von dem glatten Reif oder einer

Binde (so z. B. Hartwig Meistersehalen Taf. 61)

eine Spitze in die Hohe ragt (Bremer 17). In

dem einen Falle ist eine offene (Mon. ant. XVII

Hippol. 83; Elektra 882; Inventar der Brau-

ronia [Michaelis Parthenon 307ff.] 157 avd-

dfji-ia xowlXov). Fast ausschliefilieh im Kult

verwandt wird das axififia (Euripid. Or. 12 als

Zeichen der Ko'nigswurde), s. Horn. II. I 14. 28.

Euripid. Hiket. 36. 470; Batch. 350; Ion 224.

522. 1310. 1338. 1389, weitere Belege bei Stc-

phanus, vgl. auch oTs^uanalog dixt]?.ov (Hesych.)

;

oreftfiazias , Bein. d. Apoll., Paus. ni 20, 9;.

[1906] Taf. 10) oder gcschlosscnc (Artemis Furt- 20 ars^uaroco, Euripid. HeracL 530. Hierher gehOrt

wangler-Rei'chhold Taf. 115) Bliite oder ein die geknotete V\' ollbinde , die noch in rOmischer

Blatt in die Binde gesteekt (so auch wohl auf

der Stele Borgia Brunn-Bruckmann Taf. 41 G),

in dem andern handelt es sich um ein Diadem.

das sich vorne verbreitert und iiber der Stirn

e

in eine Spitze zulauft, z. B. Mon. ant. XIV (1904)

S. 918 Fig. 116. Mon. d. Inst. Ill Taf. 12. Als

Ktinigsreif tragt- dies Diadem ein spatcrer Fiirst

in der Miinchener Residenz (Arndt-Amelung
E.-V. 965f. ArndtStrenaHelbigianalOff.). DiesSOpios (z. B. Arndt-Amelung E.-V. 121f. 1139f.

Zoit zur Priestertracht gehort (Furtwangler
Meistenverke 558) und von der Iuno Ludovisi

bekannt ist (s. auch Arndt-Amelung E.-V.

1121f. Gerhard Auserl. Vas. HI 243. Furt-
wanglcr-Reichhold Taf. 19). Endlich ist

unter den Binden noch die breite wulstartig

zusammengelegte Rollbinde zu erwahnen, die seit

dem 4. Jhdt. erscheint. Sie eignet dem Askle-

vorne zugespitzte Diadem ist im 4. Jhdt, als

Kindertracht weit verbreitet; vgl. Conze Att.

Grabrelicfs Taf. CLVI nr. 815. Taf. CLXI nr.

S27. Taf. CLXII nr. 828. Bd. II Taf. CXC1V
= Arndt-Amelung E.-V. 564. Gottliche Wescn
tragen seit den altesten Zeiten statt des ein-

iaclien Reifs einen hohen Aufsatz , den Kalafhos

oder Polos (s. den Art. Kalathos), von dem die

Mauerkrone (&. d.) eine Abart ist.

13191 1317) und Herakles (s. Furtwangler
Meisterwerke 433. Brunn-Bruckmann Taf.

338. 545. 6121). Einmal tragt sie ein Dioskur

(Einzelverkauf 13581) und auch der jugendliche

Dionysos (Klein Praxiteles 414, 2. Einzelver-

kauf 11231). Sie ist nach Furtwangler (a. a.

0.) ,keincswegs eine einfache Siegerbinde , son-

dern scheint entlehnt vom Symposion'. Viel-

leicht daif man mit der Eollbinde das oiQotpiov

Nelien dem nietallenen Diadem oder Haarreifen 40 identifiziercn, das der eleusinische Hierophant

triigt man seit den altesten Zeiten (vgl. den

.Apoll" von Orchomenos. vom Ptoion [Bull. hell.

XXXI 11907] PL XX u. Fig. 5 und 6] u. a.) die

einfache Binde. Ihr gewohnlicher Name ist

Tatrta (Belege bei Stephanus s. ratvia, rai-

ridior. Taivtooj). So heibt auch die Siegerbinde,

z. B. beim Polykletischen Diadumenos (Lucian.

trasrt, vgl. Ame lung Atti della Poutil Accad.

rom. di arch. 1905. 182ff. Rizzo Rom. Mitt. XXV
[1910]156ff. (DittenbergerSvll.anr.409. Plut.

Arist. V 6, 7. Arrian. Ep. diss. Ill 21, 16). Uber

die Kriinze, die bei den Symposien gebraucht

werden. s. den Art. Sretpavos.

VI. Das gepflegte Haar f ftfetpa, Find. Isthm.

IV 10: ykibrh Soidi. EL 52. Ps.-Phokylides 212)

rollt sich meist von selbst in Locken auf. Locke
Philops. 18. Bulle Der schOne Menscl^ Taf. 50),

und die weifie Konigsbinde der spiiteren Zeit. Lu-

cian. Ploion39; Kekr. dial. XIII 4. Die /u'rga 50 = ooi'uyt (Callim. frg. 22, bezeichnet auch die

ist speziell Frauentracht. Bei Manneni bezeichnet Fangcr des Tintenfischs), xixivvog (Anth. Pal. V
197 u. a."), fiooTQvyog (Athen. X wird das C einem

fSoorovz<o et/.r/fierm vergliclien ; Euripid. Bakch.

749. Anth. Pal. XI 66 u. a.; vgl. Kraus e<69).

Die langen Lockenstvahnen vor den Ohren heifien

Poll. II 28 xaoojzt&es. Auch die homerischen

,-Tjldxa«oe(Helbig 170. Hofmann 184) konnen

nach dem Urteil der Denkmaler keine^ Zgpfe,

sondern nur Locken bezeichnen, die freilich bis-

sie Weichlichkeit i Aristoph. Thesm. 160,). Asien

ist die Heimat der plrna, die Asiaten tragen sie

(Herodot I 195. VII 62: vergl. Verg. Aen. IV
216), und als Import aus Lydien kommt sie nach

Griechenland (Alkmann frg. 23 v. 671 Bergk.

Pind. Nem. VIII 25). Purpurn ist ihre Farbe

im Parthenoninventar (Michaelis Parthenon

297. 26 1. bei Pindar i'a. a. O.i ist sie .Tf.To^;/.-

fih-T], bei Anakreon frg. 65 Ber^k xo/.vdrfano?. 60 weilen am-h kimstllch gedreht wurden (Hera. Horn.

Auch im Kult smelt die uiroa eineEolle. Plut. II. XIV 175ffj. So stark, wie man aus den sti-spielt

Mor. 304 c triigt sie ein Heraklespriester yvrai-

xeiav hdebvixevoz ioftrya; vgl. p. 672 A. Athen.

XII 531 A. Entsprechend werden Schifle mit
einer (.dtqa unnvunden, Athen. XII 5350. und
Athen. V 198D eine Statue (eine ratvia wird in

diesem Zusammenhang Lucian. Philops. 19 ge-

nannt). Man mOchte die ^itQa in jenen haufig

lisierten Frisuren verschiedener Denkmaler ge-

schlossen hat (zuletzt Hauser im Text zu Furt-
wangler-EeichholdTaf.lllS.270), wurdedies

Lockenwickeln aber jedenfalls nicht getrieben.

Das Gegenteil ist ttravodets (Plat. Euthyphr.

p. 2B u. a.). Kahlkoptigkeit ist nach dem Ur-

teil der Denkmaler sehr haufig, gilt aber inuner
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»ls Zeichen yon HaBlichkeit (Horn. II. II 218.
Lucian. Ploion am Ende u. v. a.). Aucli Frauen
sind nicht davon verschont (Stratonike, Gemahlin
<des Seleukos, Lucian. pro imag. 5). [Bremer.]

B. Eom,
Fur die we iblichen Haartrachten der romischen

Eepublik sind uns keine monumentalen Zeugnisse
•erhalten. Als konventioneHe Tracht verheirateter
Frauen erwahnt Varro VII 44 den tutulus , ein
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dei Lincei I 577), deren Deutung nicht unwahr-
scheinlich ist. In den folgenden Jahren erfahrt
die Tracht, \vie aus den Miinzbildnissen derOctavia,
des Marcus Antonius Gattin, hervorgeht, keine
Anderung, auch an dem jugendlichen Bild der
Livia im Louvre (Bernoulli II 1 89) ist sie ge-
wahrt, doch hat hier die steife Typik einer freieren
und leichteien Auffassung Platz gemacht, was
sich auch an einer Miinze der Iulia, Oetavias

a.uf dem Wirbel des Kopfes sich erhebendes', von 10 Tochter, beobachten lfiBt (Rostowzew Tessera*
Binden umwunden.es, schopfartiges Toupet, eine
Tracht. die ein Gemalde aus Herkulancum uns
Als hochzeitlichen Schmuck der jungen Frau vor-
fuhrfc

, Guhl-Koliner Leben der Griechen und
Eomer 581, 591. Frauenbildnisse Tom Ende der
Eepublik (so das Grabrelief Museo Chiaramonti
13 a, Amelung-Katalog) zeigen die Tracht der
der Fulvia, die wciter unten ihre Besprechung
finden wird. Tom Beginn der Kaiserzeit aber
lalit sich der rastlos fortechreitende Wccbsel nnd 20 looker gehalten und reich ineiuander verschlungen.

rum sylloge 2). Livia tragt diese Frlsur wahrend
der ganzen Regierungszeit des Augustus und den
ersten Eegierungsjahreti des Tiberius, wie der
Florentiner Cameo bezeugt, der Livias und des
Tiberius capita coniugata darstellt (Bernoulli
LI 1 Taf. 27, 8); diesem mufi die Livia Borghese
im Louvre annaherad gleichzeitig sein. In beidea
Darstellungen ist die Frisur in groBartigen und
priichtigen Ziigen ausgefuhrt, die Seitenhaare sind

Wandel der H. an den Bildnissen der romischen
Kaiserfrauen, insbesondere den meist genau da-
tierten Miinz- und Geinnienbildnissen, bis in die
-Zeit Constantins im einzelnon genau rerfolgen.

Ton den historischen Frisuren ist von vorn-
berein der unveranderliche Typus der Idea Ifr isur
zu trennen, den man den Kaiserfrauen zu verleihen
pflegte, wenn deren Auffassung als cines gottlichen
Wesens vorherrschte, jene Tracht, welche durch

Im Jahre 17 n. Chr. hat Livia jedoch ihre Tracht
geandert und die neue Frisur angenommen, denn
diesem Jahre gehort der erwahnte Pariser Cameo
an, der uns Livia mit der claudischen Zopfschleife
zeigte. Bis in die ersten Jahre des Tiberius also

ist die Dreiteilung des Haares, die Scheitelfiechte
und der Stirnwulst nachzuweiseu, dessen litera-

risches Echo die Verse Ovids bilden: Exiguum
nodum summa sibi froute relinqui Vt pateant

die beiderseits vom Scheitel herabflutenden ,iuno- ZOaures, ora rotunda voluntas am. Ill 189f.).
nischen' Wellen, durch den runden, lockeren, von
•einer Binde umwundencn Knauf im Nacken charak-
terisiert ist. Dieser durch die hellenische Kunst
geschaffene, in letzter Linie durch Skopas und
Praxiteles ausgebildete Idealtypus kennzeichnet die
Darzustellende als Gottin, iiber Eaum und Zeit
erhaben. Mit ihm erscheint Livia auf dem Wiener
Sardonyx als Kvbele (Bernoulli Eom. Ikono-
graphie II 1 Taf. 27, 2), im Belief von San Titale

Der neuen Tracht, die mit jener der fbergangs-
zeit erst rivalisierte und sie dann abloste, begegnen
wir zuerst auf den Miinzen der Antonia, der Ge-
mahlin des Nero Drasus. Demnach ist die neue
Frisur ungefahr im ersten Jahrzehnt v. Chr, neben
der bisher allein herrschenden aufgekommen. Das
Haar ist der Lange nach genau in der Mitte ge-

scheitelt und fallt leichtgewellt zum Nacken; hier
ist es lose zu einer Schleife wiederaufgenommen

zuKavenna (Bernoulli laf. 6. Conze Familie 40 und mit einem Band umwanden. Ein literarisches
des Augustus) und auf den Miinzen mit der Auf-
schrift Saliis Augusta, Pietas, lustitia; wir findeu
die gleiche Tracht an den Miinzbildnissen der
Messalina, Octavia Neronis, Doinitia, Diva Sabina
<Cohen Monn. de LEmpire rom. I und II). Zu-
weilen geratenEinzelheiten aus derzeitgenossischeii
Mode in die Ideilfrisur, so am Bilde der Livia
im Pariser Cameo (Furtw angler Ant. Gemmeu

I

Taf. 60), so an der ,Hera Ludovisi' (Furtwangler

Zeagnis fiir die Gleichzeitigkeit beider Frisuren
bietet sich uns in den zum Teil" angefiihrten

Tersen des Ovid. Nachdem er fiir das runde
Antbitz den Stirnwulst, nodus, empfohlen, fahrt
er fort: Longa probat fades capitis discri-
m in a pur

i

(die ars am . ist zw ischen 1 v.— 1 n. Chr

.

entstanden. Schanz Eom. Lit -Gesch. II 1
(
191).

Diese einfache Tracht des gescheitelten und
lose zum Nacken fallenden Haupthaars ist z. B.

Meisterw. 551F.), wo jedesmal am Torderkopf die 50 die der .Clytia' des Britischen Museums (Hiibner
Haare in der Form r\cr T^pqlfricnr hdh;mrlfll+ vl-nA T);U n ; n ^:^„> T>* ;..\ ,1:„ .i..„ v • j:^ rw-i.Haare in der Form der Idealfrisur behandelt sind,
wahrend iiber dem Nacken die Zopfschleife Iiegt,

«in charakteristischer Zug der claudischeu Mode.
Fiir die Modefrisuren in der Zeit des Cberganges

von der R-epublik zur Monarchie geben uns die
Miinzen der Fulvia, in den Jahren 43—40 v. Chr.
gepragt, genauen Aufschlufi. Zwei parallele Scheitel
trennen das Haar des Torderkopfes in erne mittlere
und zwei seitliche Partien. Die mittlere Partie

Bildtris einer Romerin) , die demnach in die Zeit
Antonius zu datieren ist.

Die Zopfschleife gewahren wir auch iiber dem
Xacken der camilli der Ara Pacis Augustae (Sieve-
king Osterr. Jahresh. 1907, 187, 58), wahrend
das in klaudischer Weise kurzge ?chnittene Haupt-
haar der Knaben nicht von der weiblichen Mode
lieeinfluBt ist. Das niimliche scheint der Fall

zu sein bei den camilli auf dem Eelieffragnient
ist gerade nach vorn gezogen, uber der Stirn 60 des lateran. Jluxeums Benndorf-Schoene 486
scnleifenartig wieder nach ruckwarts genommen; Taf. 13, 1.
die seitliehen Partien sind glatt dem Schadel an*
gelegt und Ziehen sich gleichfalls zum Hinterhaupt,
wo alle drei Partien in einen rnndeu, straffen
KJmuf vereinigt sind. Mit peinlicher Exaktheit
wad diese Tracht dargestellt in einer den Miinzen
g*nz entaprechenden Form an der ,Falvia' der
Kopenhagener Glyptothek 595 (Helbig Mon.

Die allgemeine Mode verharrte nicht bet die3er

schlichten nnd naturlichen Frisur. In welcher
Weise sie dieselbe bald reicher und naturlicher
zn gestalten wnfite, zeigen nns die Bildnisse der
iilteren Agrippina, insbesondere die Statue von Cer-
vetri im Lateran (Bernoulli II 1 Taf. 19 Helbig
Ffihrer I 672) und der prachtige Kopf 316 der
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Munchener Glyptothek, welche aus zwingenden
GrUnden auf die altere Agrippina gedeutet werden
miissen. Da sehen wir eine vordere etwa hand-
breite Partie des gescheitelten Haares, in kiinst-

liche Wellen gelegt, von der iibrigen Haarmasse
deutlich unterschieden, um Stirn und Schlafen

Ziehen. Gleichzeitig diesen Bildnissen ist die

Matronenbiiste 630 der Kopenhagener Glyptothek,

doch nicht mit Agrippina selbst identisch (Eom.

Mitt. 1892, 236. Furtw angle r-Ulrichs Denk-
maler 150. Arndt-Bruckmann Sammlung
griechischer nod romischer Portrats 7111).

Dieser breite Saum kiinstlich ondolierter Haare
wandelt sich nun zu einem Kranz zierlicher Ltick-

chen, indem man jene vordere Haarpartie halbkurz

schnitt nnd die Enden ringelte. In alien anderen

Bildnissen begegnet uns Agrippina mit dieser

Tracht, so in derBuste des Kapitols (Bernoulli LT

1 Taf. 15. Helbig 1 313), auf dem ,Cameo mit den
Fruchthornblisten' zu Wien (F u r tw a, n g 1 e r Ant,

Gemm. Ill 320) u. a., insbesondere auf samtlichen
— nach ihrem Tode gepragten— Miinzen. In drei

Reihen wohlgeordnet folgen hier die LOckchen
aufeinander, durch die Scheitelung weit von ein-

ander getrennt. So muB sich Agrippina in der

letzten zu Rom verbrachten Periodc ihres Lebens,

19— 29 n. Chr., getragen haben. Dafi aber um
das J. 17 n. Chr. der Wechsel der Mode ein-

gctreten war, der aus den kiinstlichen Wellen
unis Angesicht den zierlichen Lockchenkranz
werden liefi, beweist der Pariser Cameo. Die
sitzendc Frau in der Ecke rechts — hochst wahr-
scheinlich Livilla — tragt eben diesen Locken-
kranz. Diese Mode zeichnet der unter Tiberius

diclitende Manilius Y 140 .. . . tortos in flue-turn

ponere erines Aut vinclis revocare comas ei

i-erti'ce denso Fingern

Auch Livia hat diese Mode angenommen und
zeigt sich uns mit dem Lockchenschmack in der

Kopenhagener Buste 611 (vgl. Helbig Eom. Mitt.

1887, 3f."Taf.I. Arndt-Bruckmann 6/7) und im
hochsten Alter auf einer Bleitessere (Rostowzew
Rev. num. 1898, 79. ^trena Helbigiana 2(.i2). Unter
Caligula andert sich die Tracht nicht. ebensowenig
in den ersten Eegierungsjahren des Claudius ; doch
auf dem Sardonyx im Gemmenkabinett des Haag
(Furtwiingler AG I 304). der hocltst wahr-

scheinlieh um 43/44 n. Chr. entstanden ist. sehen

wir die Lockchen beiderseits um den Scheitel viel

niiher zusammengezogen. die Haare kiirzer ge-

sclmitten. Eben diese Anderung liiijt sich auch
an den friihesten Bildnissen der jiingereii Agrip-

pina beobachten. besonders deutlich wird " der

Unterschied an dem erwalmten, sicher vor 54 ent-

standenen Cameo mit den Fruchthornbusten, weil

hier die jiingere und die altere Agrippina einander
gegeniibergestellt sind. Immer iippiger wird das
Lockchengewirr ; an der zu Olympia gefundenen
Statue (Ausgrabungen zu Olympia III 256. Taf.

63, 2. Arch. Jahrb. IX 109) bleibt nur mehr
wenig Raum fiir den Scheitel iiber. So werden
die Lockchen, erst schmiickendes Beiwerk, zur
Hauptsache und verdriingen das ursprunglich
charakteristische Moment der Frisur, die Scheite-

lung. Die Zopfschleife im Nacken bleibt unver-

andert. Auf den Miinzen wie der olympischen
Statue der Poppaea (Ausgrabungen HI 259 Taf.

63, 6. 64, 2. 3), Darstellungen, die zwischen 62— 65

entstanden sind, zeigt es sich endlich, dafi der'

Scheitel ganz und gar verschwunden ist unter der
den ganzen Yorderkopf bedeckenden Lockchen-
masse. Statt des Langsscheitels wird jetzt ein

Querscheitel, von Ohr zu Ohr, iibers Haupt ge-

legt, vor diesem die Haare gestutzt und gelockt,.

zur Zeit Othos auch zuweilen in Stufcn gebrannt,

z. B. an dem Frauenkopf der Florentiner Uffizien.

Diitschke III 46. Indem nun vor dem Quer-

10 scheitel die Lockchen immer hoher aufeinander

sich bauten und alhnahlich ein holies Toupet
bildeten, entstand die charakteristische Tracht der

flavischen Peri ode.

An den fruberen Bildnissen der Iulia Titi und
Domitia ist das Lcckchentoupet verhaltnismabig

niedrig und tritt nur Avenig iiber die Kontur des

Kopfes hinaus, an den spateren Miinzbildnissen

der Iulia, die zwischen 81—90 datiert shid, ebenso

an den spateren Darstellungen der Domitia sehen

20 wir das Lockchentoupet bedcutend, manchiual urns

Doppelte erhoht, sodafi seine Hohe der halben

Hohe des Antlitzes gleichkommt. Dies ist der

orbis comarum des Martial II 66; hierauf beziehen

sich auch die Verse des Papinius Statius: Celsae

procul adspice honorcs Suggestumque comae-

(Silv. I llBf.). Ausdriicklich ist hier von Haaren
die Rede, aus welchen die Damen den hoehge-

tiirmten Bau iiber ihrer Stirn errichteten, nicht

gebrauchten sie dazn Metall, wie vermutet worden
30 ist, indes ist auch auf samtlichen Darstellungen,

seien es Miinzen, Gemrnen, Skulpturen, der Cha-

rakter der Haare stets mehr oder weniger deut-

lich gewahrt. — Fiir diejenigen Bildnisse, an

denen das Lockchentoupet zu noch groJJerer Hohe
als bei Domitia sich erhebt, ergeben sich aus den

Portrats der kaiserlichen Frauen selbst keine

Analogien, sie gehoren in die Zeit Traians. Dafi

unter Traian neben anderen Trachten auch der

flavische LOckchenwulst fortbestand, beweist die

40 Frisur der camilli auf den Reliefstreifen zwischen

deu Saulenkapitellen des Triumphbogcns zu Bene-

vent. der 114 n. Chr. errichtet wurde fHauser
Osten-. Jahresh. IX 124. Strong Rom. Sculpt.

223). Indes nimmt das Toujiet statt der runden

eine mehr schildformige Gestalt an. Besonders

schone Beispiele smd: Die sitzende Frau zu

Chatsworth House (Furtwangler Journ. hell.

stud. 1901, 221 Taf. 15. Strong 366 Taf.

115). Kopf 23 der Stanza degli imperatori des

50 Kapitols (Arndt-Bruckmann 72 7f.), ein

Matronenbildnis zu Wien (v. Sacken Beschreibg.

d. antik. Skulpt. d. K. K. Sammlung zu Wien
Taf. 29). Auch andcre kiinstlichere Formen
des Lockchentoupets gehoren in die Spatzeit

des flavischen Frisurentypus und leiten zu den

traianisch-had rianischen Typen iiber: Das Tou-

pet ist zum Teil aus Lockchen, zum Teil aus

strahlig auseinander gebreiteten Haaren gebildet

(so an der ,Iulia Titi' der Kopenhagener Glypto-

60 thek 6*62. welche mit deren sicheren Bildnissen

keine Xhnlicbkeit besitztj, oder statt der kleinen

Lockchen tiirmen sich groBe Spiralen und Schnecken
auf, so an den Kopfen 665 und 666 der Kopen-
hagener Glyptothek.

Das Bild der Mode unter Traian zeigt sich

uns als ein liberaus maunigfaltiges, doch ist den
meisteu Trachten das gemeinsam, dafi sie iiber-

dem Antlitz einen hohen, mOglichst kunstvollen.
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Aufbau errichten. An dem jugendlichen Bildnis sich fiber den beiden Haarstreifen noch ein dritter,
der Plotina in der Munchener Glvptothek (Be r- so am Kopf 261 des Museo Chiaramonti.
noulli II 2 Taf. 30) ist dieser Aufbau gebildet Sabina selbst hat gleichzeitig mit dieser noch
durch zwei ubereinander aufsteigende Beihen andere Frisuren getragen. Auf Munzen, die
grofier Spiralen oder Yoluten, gegen die Stirne fruhestens 128 gepragt sind, sehen wir die ge-
ist er abgegrenzt durch einen bandartigen Saum scheitelten Haare leicM gewellt zuriickgestrichen,
kurzgeschnittener Haare, iiber dem Nacken liegt um den Wirbel 2U einem runden Nest lose zu-
die Zopfschleife. Spater trug Plotina — minde- sammengewmiden, was auch die Tracht des in
stens vom Jahre U2 an, dem ihre fruhesten Munzen vielen Exemplaren erhaltenen Portrattypus ist
angehoren — die Haare zu einem groBen Wulste 10 (Bernoulli 112 128). Andere Darstellungen zeigen
strahlenformig^ ausgcbreitet. Diese Tracht treffen die Haaie liber der Stirn ein wenig aufgestraubt,
wir auf zahlreichen Privatbildnissen, die also in dann zum Nacken gezogen nnd fiber demselben
die zweite Halfte der Begierungszeit Traians zn einem von der claudischen Zopfschleife wohl
anzusetzen sind, z. B. an der ,Eleerin', gefunden zu untcrscheidenden Haarsaok odor Chignon auf-
in Olympia (Ausgrabungen ni 260 Taf. 64, 4. 5). genommen. Endlich sind die Haare auf anderen
Der gleichen Zeit gehCrt auch die Tracht der Bildnissen in einem groBen Flechtenkranz oder
Marciana, deren Portrat der Konservatoren- Turban urns Haupt geschlungen. Die iiberaus
palast bewahrfc (Arndt-Bruckmann 744f.)

.

groBe Zahl privater Biidnisse, welche gerade durch
tiber dem die Stirne abgrenzenden Lockehen- diese letztere Frisur charakterisiert sind — bei-
saume erhebt sich ' ein furmlicher Strahlen- 20 spielsweise seien erwahnt die Sancia Pieris zu
kranz von aufrecht stehenden hohen Haarrollen; Kopenbagen (Altmann 215 Fig. 174). die sog.
hinter diesem sind die Haare in Flechtcn ge- altere .Agrippimv im Kapitohnischen Museum
dreht mid diese zu einem das ganze Hinter- (Bernoulli 111, 245 Fig. 44) — beweist, dafi der
haupt bedeckenden turbanartigen Nest zusammen- Flechtenturban die meist verbreitete und all-
gewunden. Im Jahr 112 und wahrschcinlich gemeinste Mode wenigstens der spateren Periode
bis zu ihrem Tode (114) trug Marciana tiber dem Hadrians war.
Stirnsaum eine doppelte Reihe von Haarbogen, Da die altere Faustina bcreits im dritten Jahre
wie lhre Munzen bekunden. Diese Tracht keim- der Regierung ihres Gemahls starb (Momm sen
zeichnet auch die

:
Marciana' des Museo nazio- Herm. VIII 204), spiegelt ihre Tracht die weitere

nalezu Ncapel (Bernoulli 112 Taf. 32), indes 30 EntwieklungderHaartrachtindenJahrenl38-141
erscheint die Dcutung mindestens unsicher. — wider. An der Statue aus Olympia fAusgrabungen
Den doppelten Stockwerkbau iiber der Stirne zeigt III Taf. 07, 1. 69, 3. 4) ist das Haupt noch von
auch Matidia, die Mutter der Sabina, auf ihren einem sehr weiten Flechtenturban in der Art der
Munzen, die nach 114 gepragt. sind (sie selbst letzten Frisur Sabinas bekront: an alien anderen
starb noch vox 119), und im Marmorbild des Bildnissen Faustinas abcr erscheint der Turban
Louvre (Bernoulli 112 Taf. 34). Der Aufsatz zu einem kleinen liinglicheii Binge zusammen-
ist gebildet durch zwei halbinondformige Haar- gezogen, welcher gerade auf der Schcitelhohe des
touren, aus ineinander gewobencn Flechten. Urn Kopfes sitzt. Auf sanitlichen Milnzen und Skulp-
das Hinterhaupt schlingt sich wieder der Flechten- turen, z. B. dem Belief der Antoninus-Saule im
turban. — Diesen doppelten Stockwerkbau der 40 Giardino della pigna tragt Faustina diesen Flechten-
Frisuren trifft der Spott luvenals : Tot premit ring auf dem Haupte. Darnach konnen die zahl-
ordinibus, tot adkuc compagibus altum Aedificat reichen Privatbildnisse, welche diese Frisur charak-
caput

. . (sat VI 502f.). terisiert, zeitlich genau bestimmt werden. "fiber
Noch zwei andere Frisuren uberliefern uns die die Weitcrentwickkng der Frisur geben uns die

camilli des Beneventer Triuniphbogens als mo- fruhesten Portriits der jtingeren Faustina Kunde

;

dischc Trachten des Jahres 114. Wir sehen ein- ein solchea besitzen wir in der zu Olympia aua-
mal das Haar gescheitelt und urns Angesicht in gegrabenen Statue (Ausgrabungen III Taf. 68, 1.

sehen Museum (Arndt-Bruckmann 748. Alt- Faustina. Ferner wird diese Frisur uberliefert

Zeit vor allem das runde Flechtennest charakte- Mus. Chiaram. 79, welcher im ersten Jahrzehnt
ristisch ist, die Ondolation tritt auch in andern der Re.^erung Marc Aurels verfertigt worden ist.
Perioden

_

auf. Sodann zeigen uns einige der Privatbildnisse mit einer Tracht, die jener ersten
camilli ein doppeltes Haardiadern. bestehend aus der jiingeren Faustina entspricht, sind also inner-
knrzen, bogenformigen Haarlocken. Diese letztere 60 halb der ungefahren Grenzen 145 —165 anzusetzen;
Tracht, die sich also fruhestens 114 nachweisen als Beispiele seien erwahnt der prachtige Portrat-
laBt, setzt sich unter der Eegierung Hadrians kopf des Lateranischen Museums, Benndorf-
tort und erscheint noch auf einer alexandrinischen Schoene 88 (Arndt-Bruckmann 175f.), eine
Munze der Sabina ans dem Jahre 133. Fur die Statue im Prado zu Madrid (Arndt-Bruck-
xYivatbildnisse, die diesen doppelten Haarstreifen mann 758).
taagen, ergeben sich also ziemlich weite zeitliche Die Weiterbildnng der H. lafit sich an den

5j{
ain

J
e
g' "k Beiapiel sei 342 der Munchener Bildnissen der Kaiserin Faustina, . der Lucilla und

•Ulyptothek genannt, an einigen PortrSts erhebt Crispina genan verfolgen. Zunachst rfickt das

•J141 naartraclit und Haarsciimuck rtaanracnL una naarsuuiuucj^ ^a*£i

runde Flechtennest vom Wirbel noch weiter herab dieselbe Tracht Iulias zeigen (so Waddington
bis oberhalb des Nackens und wandelt sich zu Eec. ge"n. pi. V .16), wie ja diese Frisur auch an

einem dieken Knaufe, die Scheitelung bleibt be- den zahlreicbensicherenMarmorbildnissen typisch

stehen. Das Vorderbaar ist meist in tiefe, regel- ist (so zu Wien, v. Sack en und Kenner Tai.

maBige Wellen gebrannt oder fallt in schlichter 29, 143, Kopenbagen 724. im Louvre cat. somm.

Mass! zum Nacken. Dies ist die Frisur des in 1104. 1107. 1109 u. a.). Fur die Privatbildnisse

einer Reibe von Esemplaren erhaltenen Portrat- mit dieser Tracht — bier waren z. B. (jail,

typus der jiingeren Faustina, wie 609 des Thermen- lapid. 2, Giardino della pigna 189, Lateran.

museums (Arndt-Bruckmann 756 f., im Louvre Museum B.-S. 47 zu nennen — ergeben sich also

Bernoulli 112 Taf. 57) u. a. Nach Ausweis der 10 als zeitliche Grenzen, bis zu welcher diese Tracht

Munzen hat Faustina diese Frisur in den J. 162-1 QCy nachzuweisen ist, die J. 193—207.

getragen. Gegen Ends des Jahrzehnts andert Dies ist flir die alleimge Herrschaft einer

sich die Tracht in geringen Ziigen: das Yorder- Mode eine ziemlich lange Zeit; darnm ist es nur

haar bildet einzelne Strahnen, die kunstvoll in- naturlich, wenn eine neue Frisur der alten am

einander verschlungen sind. Dies ist die Tracht Ende die Herrschaft streitig macht. Das ist die

der Lucilla auf ihren Munzen aus den J. 164— Tracht der Plautilla Augusta, auf den 202—205

169 wie am Kolossalkopf aus Karthago im Louvre gepragten Munzen [hier soi beinerkt, daB die

(Bernoulli 112 Taf. 60). Auch Faustina nahm ,Meloncnfrisur, die man auf emigen Munzen

die Frisur an und trug sie noch im J. 174, wie Plautillas sieht niemals eine romische Modefrisur,

die Munze mit der Aufschrift mater mstrorumZO sondern eine (spat-) griechische ist, mit der man

beweist (C o h o n III 149) ; aus diesen Einzelstralmen zu Rom Xinder oder Madchen in sehr jugendhchem

bildete man endlich kunstvoll ^-BlSgen, die uns Alter zierte]. Das Haar ist an den genannten

ein Munzbildnis Faustinas aus dem J. 177 zeigt. Mimzbildniasen der Plautilla in Scheitel gelegt,

Das Bestreben, um Stirn und Schlafen die welche den Schl&fen parallel laufen. Am Hmter-

Haarc beaonders kiinstlich zu bilden, fiihrt zu haupt ist es in ein grofies flaches Nest zusammen-

wciteren Formen. Bei Crispina, die im J. 177 geflochten, dies ist aber mcht melvr der groBe,

Commodus venniihlt wurde, sehen wir die vordere bis zum Wirbel aufsteigende Haarschopf der

Partie gerade nach aufwarts gekammt, sowohl Iulia Domna, sondern schmiegt sich ganz und

auf den Munzen wie dem .Oetavia* genannten gar der unteren Biegung des Schadels an. Auf

Kopf im Louvre, der niemand anders als Crispina 30 vielen Munzen sehen wir das Geflecht noch weiter

darstellt(Mongez-Vis con tiIconogr.rom.pl. 45; herabrucken nnd iiber dem Nacken der Haupt

-

vgi. Bernoulli 112, 246j. Auch das Flechtennest masse des Haares giinzlich eingefiigt, sodaB es

im Nacken andert sich; es vergroBert seinen gar nicht aus der Kontur des Eopfes tritt. Die

ITmfang, wird aber so nach, daB es sich ganz Masse des Haares, welche die Ohren giinzlich

dem Hinterhaupt anschmiegt. Nach den Munzen bedeckt, ist iiber dem Nacken m Form ernes

hat Crispina diese Frisur noch im J. 182 getragen. Helmnackenschirmes zuriickund aufwarts gebogen.

Niemals aber tritt uns Crispina mit der Tracht So ist die Form errcicht, die nunmehr fur das

entgegen, die durch die zierlichen S-Bogen um ganze dritte .Tahrhundcrt charaktenstisch bleiben

Stirn und Schlafen charakterisiert ist. In spateren soil. Diese Tracht wird mehr und mehr Mode

Jahren zeigt sich uns Crispina mit ganz schlicht, 40 und verdrangt die ^ltmodische 1 Tracht, die bis-

fast strair zum Hinterhaupt genommenem Haupt- her Iulia Domna getragen. Auch die Kaisenn

haar, das zu einem grofien und flachen, das ganze selbst ging zar neuen Mode iiber; an der prachtigen

Hinterhaupt bedeckenden Nest zusammengesteckt Buste 354 der Munchener Glyptothek (Ber-

ist, Genau diese Frisur treffen wir aber audi noulli II 3, Taf. 19), gewiB niemand anders als

auf den Munzen der Titiana aus dem J. 193, es Iulia Domna selbst, laBt sich der Ubergang von

mud die zuletzt geschilderte Tracht unter der der alten zur neuen Frisur beobaehten, da mer

ganzen Kegierungszeit des Commodus die herr- die Wellenperiicke tief nach abwarts, bis fast zu

schende Mode geweson sein. Ein besonders den Schultern fallt, andererseits die Haare am

schimes Beispiel dieser Tracht bietet Kopf 725 Hinterkopf noch bis zum Wirbel aufgenommen

der Kopenhagener Glvptothek (Arndt-B ruck- 50 sind. Auf alien spateren Munzen — mit der

mann 565), vielleicht ein Bildnis der Titiana Aufschrift Iulia Pia Felix Augusta — hat sich

selbst (?). Ebcnso ist diese Tracht charakteristisch Iulia ganz und gar der neuen Mode zugewandt.

fiir Manlia Scantilla und Didia Clara. Die Haar- so auch in dem Portrattypu; C. Mongez-\i-

tracht, nicht aber die Zuge der letzteren tragi sconti pi. 49, 8 (Bernoulli II 8 44). Da sehen

Kopf 717 der Kopenhagener Glvptothek (Arndt- wir die tief herabwallende, ondolierte Haarmasse,

Bruckmann 567 f.). * welche die Ohren ganzlich bedeckt, die ,Helm-

Welehe Inderung an dieser Frisur in den nackenklappe' und darin eingeflochten das

ersten J. des Septimius Severus eintritt. bekunden schneckenformige Nest. Dies ist also die herr-

die fruhesten Mtinzen der Iulia Domna (mit der schende Mode unter Caracalla. auf Grand der

Aufschrift Iulia Domna Augusta). Die vom 60 Munzen bis 217 nachweisbar. Viele Privat-

Scheitel in uppiger Fulle herabflutende Haannasse portrat s, meist Iulia Domna ohne genauere Pru-

ist jetzt in tiefe kunstliche Wellen gebrannt, sonst fung bezeichnet, sind durch diese Tracht

bleibt die Frisur durchaus die gleiche. Sie ist charakterisiert (so z. B. das prachtige Matronen-

uus noch fur das J. 204 bezeugt durch das Por- bildnis zu Dresden, Augusteum 140). Ein lite-

trat der Iulia auf dem Bogen der Argentarii zu rarisches Echo findet die Frisur in der Schrift

Kom, welcher im J. 204 erbaut wurde (CIL VI Tertullians de cultu feminarum VII 2
: affyihs

1035). Noch weiter fuhren die griechisch-klein- praeterea neseio quas enormitates suhtilium at-

asiatischen Mtinzen, welche noch fur das J. 206/207 que textilium capiUamentorum, nunc in gaUri
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.modum quasi vaginam capitis et operculum
verticis, nun in eervicem retro suggestum. Das
runde Geflecht im Nacken, zu welehem das
natiirliehe Haar in der Kegel wohl nicht mehr
ausreichte, vergleicht er mit Brotwecken (vos vero
additis eolluras quasdam) oder Schildbukeln
(aut scuti umbilicos). Insbesondere findet der
Branch der ro'mischen Damen, zu jener unge-
beuerlichen Haartracht fremdes Haar zu Hilfe
zu nehmen oder das eigene zu farben, Tertullians
scharfsten Tadel (video quasdam capillum eroeo
vertere).^ Vor allem mbchte das Blondhaar der
Germaninncn zur Perueke willkommen gewesen
sein ; die Spuren rotlicher Tarbe, die sich an der
Iulia Domna zu Wien erhalten haben. zeigen,
daB wir uns die Wellenperueke in leuchtendem
Blond vorstellen mftssen (vgl. Krause Plotina
193ff.; Nicolai TJber den Gebrauch der falschcn
Haare und Perikken, Berlin 1801).

Es ist naturgemaB, wenn auf diese seltsame
Mode eine Reaktion erfolgte. In den nac listen
Jahren nach Iulias Tode werden, wie uns die Bild-
nisse der Maesa und ihrer Tochter Soaemias
zeigen, die gescheitelten Haare glatt an den
Schadel angelegt und straff zmn Nacken gezogen,
wobei die Ohren bald frei, bald bedeckt sind;
iiber dera Nacken werden die Haare in der ge-
wohnten Form aufgebogen, und in die Biegung
wird wiederum das schneckenformige Geflecht
cingefiigt. Dies ist die charaktcristische Tracht
der Frauen Elagabals und imiB die Mode ca,

218—225 gewesen sein. In diese Zeit gchOren
also auch die Privatbildnisse, welche durch sie

gekennzeichnet sind, so die Kopfe 732 und 733 der
Kopenhagener Glyptothek, so die Portrat-Venus
auf dem Sarkophag des Latcran. Mus. (B.-S. 41.
Robert Die antiken Sarkophag-Relicfs III 1, 22
Taf. 5, 21), zu Dresden die sog. ,Mamaea',
Alignsteum III Taf. 14G, 1.

Auch Iulia Mamaea trug noch in den ersten
Jaliren der Regierung ihres Sohnes Alexander Se-
verus diese einfache Form, wie uns eine alexandri-
nische Miinze des J. 224 beweist. Dann aber kam
es wiedeTum in Mode, das Haar in tiefe, parallele,
4juer laufende Wellen zu legen. Die Scheitelung,
die Form des Helmnackenschirms, das schnecken-
ftrmige iiber dem Nacken eingcfttgte Geflecht,
all dies bleibt bestchen, nur die Obrcn sind
frei gelassen — dies ist der einzige Unterschied
gegeniiber der sonst vollig gleichen Tracht Iulia
Domnas in ihrem spateren Alter. Bereits auf
den Munzen des J. 226 tritt uns Mamaea mit
dieser Tracht entgegen (Wad ding ton Rec. gen.
pi. 16, 6), nnd es bleibt von nun an die Frisur
unverandert die ganze Regierungszeit des Alexander
Severus und der Mamaea hindurch. Denn unter-
sehiedlos auf samtlichen Miinzen und den — sehr
zahlreichen — Marmorportrats (fiber diese letz-
teren s. Bernoulli II 3, 109ff.; manche Privat-
bildnisse mit Mamaeas Frisur tragen mit Un-
recht ihren Namen, so 742 und 743 zu Kopen-
bagen, 583 des Mus. Torlonia) erscheint Iulia
Mamaea mit dieser Tracht, ebenso Orbiana, ihre
Schwiegertoehter, auf ihren Munzen und der
mit Recht auf sie bezogenen Biiste des Louvre,
cat somm. 1054 (Bernoulli H 3 Taf. 31). Dem-
nach hat diese Mode mindestens ca. 226—235
geherrscht. Indes ist ihre Dauer nicht auf diese
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Zeit beschrankt, wenn auch bald eine neue-
Frisur ihr die alleinige Herrschaft streitig macht.
Tranquillina, Gordians III. Gattin, hat nach dem,
Zeugnis der Munzen neben der neuen Tracht auch
die Mamaeas getragen, ferner begegnen uns;
Otacilia Severa, Herennia Etruscilla, Salonina
und endlich Zenobia auf ihren samtlichen Munzen
mit dieser Frisur, die seit Mamaea voTUg unver-
andert bleibt, Sie ist also nach Mamaeas Tode

10 noch bis 271 nachweisbar. Fur die privaten
Bildnisse ergeben sich also sehr weite Grenzen.
Als Beispiel sei hier nur der beruhmte Portrat-
kopf der Penthesilea auf dem Sarkophag des
Belvedere genannt (Robert II 1, 113, Taf. 39).

Neben der Tracht Mamaeas kam unter Gor-
dian III. eine neue Mode auf, welche sich in
einem ganz charakteristisehen Zuge von der bis-
hcrigen, deren Formen sie sonst durchweg bei-
behalt, unterscheidet. Vom Nacken sind jetzt

20 die Haare, die bisher die eingeflochtene Schnecke-
bildcten, in einem breitcn Flcchtenbande oder
einem dieken Zopf vomuber zur SclieitelhGhe des-
Kopfes gczogen und dort festgesteckt. DaB Tran-
qnillma, die im J. 240 Gordians III. Gemahlin
wurde, bereits im ersten Jahr ihrer Kaisenvurde-
diese Frisur trng, bezeugt eine Miinze aus Ami-
cus (Wad ding ton pi. X 18), die gloiche Tracht
zeigt der mit Sicherheit auf Tranquillina zu
deutende Portrattypus (Bernoulli II 3, 13Sff.).

30 Auch in der folgenden Zeit, unter der Regierung
des Philippus Arabs, bleibt diese Frisur, wie die
Munzen und das Marmorbildnis der Otacilia
Severa in der Munchener Glvptothek 356 (Ber-
noulli II a Taf. 44. FurtV&ngler Katalog,
Amdt-Bruckmann 560) bekunden, Mode und
bleibt unverandert in der Zeit der Herennia Etru-
scilla, der Cornelia Supera. die im J. 253 mit
Aemilian die kurze Zeit der Kaisenviirde teilte —
erstere tragt nur die Vorderhaare glatt dem Schadel

40 angelegt — unci endlich der Salonina. So ist

ihre Fortdauer audi unter Valerian und Gallien
verburgt. In den spateren Jahren der Regierung
Galliens pflcgtc man das Flechtenband weiter,
bis zur Stirue vor, zu legen. wie eine Miinze
aus dieser Periode bezeugt ('Cohen V 490, 1).
In der folgenden Zeit versclnvindet die Ondo-
lierung des Vorderhaaros, das Flechtenband bleibt
zur Stirne vorgelegt. Dies bezeugen die Munzen
der Severina, die 270—275 mit Aurelian den

50 Purpur trug. Die Munzen der Galeria Valeria,
Galerians Gemahlin. die nach 318 gepragt sind
(vgl. Maurice Rev. num. 1005, 181f, Taf. 4),
verburgen die gleiche Tracht noch fur die
J. 308-311.

Fin Teil der Miinzen Galerias zeigt indes am
Bilde dieser Tracht eine geringfugige Anderung,
seiche fur die Folgezeit beharren sollte: Eine
vordere Partie ist urn Stim und Schlafen besonders
kunstvoll ondoliert und nur bis zu dieser Partie

60 ist das Flechtenband vorgelegt. Das ist die
Frisur der Fausta, Constantins Gattin, nnd der
Flavia Helena Augusta, ist also fur die J. 308/11—
324/328 erwiesen. Bis in diese Zeit bleibt
also ungefahr vom J. 240 an ein charakteristischer
Zug der Haartracht bestehen. Das vom Nacken
zur Hone des Kopfes gezogene und dem Kopfe
glatt angelegte Flechtenband (Scheitelzopf). Die
Veranderungen, welche sich uns in den Einzel-
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heiten des Typus ergaben, liefern Stutzpunkte, die

privaten Bildnisse genauer zu bestimmen. So
gehSrt z. B. der fruheren Periode des Typus
das Portrat der Blaera Vitalis im Louvre an
(Cat. somm. 350 ; abgeb. Duruy-Hertzberg
Gesch. der R«m. Kaiserzeit III 371); bis zur

Stirne vorgeschoben ist das Flechtenband bei

355 der Munchener Glyptothek, am Grabrelief

der Dichterin im Giardino della pigna 208 \ dem
letzten Stadium des Typus begegnen wir auf 10

dem Gemmenbildnis einer christlichen Familie

(Furtwangler AG I Taf. 48, 32).

Aber auch diesmal — unter Constantinus —
treffen wir neben der alten eine neue Tracht, die

jener die Herrschaft streitig macht und sie end-

lich verdrangt. Ein Teil der Munzen der Helena
Augusta zeigt Stirne und Schlafen zunachst urn-

zogen von den regelmaBigen "Wellen des ge-

scheitelten Haare s, fiber dem Nacken ist das

Haar in der alten Form aufgebogen, von da legt 20
es sich in einer wulstigen Flechte wie ein Kranz
urns ganze Haupt rings herum. Dafi der durch

diese Tracht charakterisierte Kopf 773 der Kopen-
hagener (ilyptothek (Arndt-Bruckmann 58)

Helena selbst darstellt, ist nicht unwahrscheinlich,

wenn auch innnerriin fraglicb. Unter dem Flechten-

kranz ziehen sich kleine Lockchen urns Angesicht.

Diese Tracht ist also fur die J. 324—328 nach-

weisbar. DaB sie eine allgemein verbreitete war,

ergibt sich aus der verhaltnismafiig groBen Zahl 30
privater Bildnisse, welche sie tragen, beispielsweise

seien erwahnt: 552 und 762 der Kopenhagener und
361 der Munchener Glyptothek, 175 der K. Samm-
lung zu Berlin, das Bild auf dem christlichen

Sarkophag aus den Katakomben von Syrakus,

Gaz. arch. 1877, 157 Taf. 25.

Endlich wird uns aus der Zeit Constantins

eine weitere hochst einfache Frisur iiberliefert auf

den Munzen der Fausta und Helena Crispi. Das
gescheitelte und schlicht gewellte Haar ist iiber 40
dem Nacken zu einem kleinen runden Knauf zu-

sammengeflochten, ganz in der Art der jiingeren

Faustina. Stil und Ausfuhrung lassen gewifi

untrtiglich erkennen. welcher der beiden Perioden

Bildnisse mit dieser einfachen Tracht angehoren.

Steininger Die weiblichen Haartrachten im 1.

Jhdt. der rOmischen Kaiserzeit, Munelien 1909.

DaB auch bei den Mannern Sorgfalt und
Kunst aiif die Pflege des Haupthaars verwendet
wurde, laBt sich schon aus der Sitte, unbedeckten 50
Hauptes zu gehen, schlieBen. Varro d. r. r. II

11, 10 iiberliefert, daB die Romer bis zum J. 454
d. St. langes Haupthaar — ebenso wie lange

Barte — getragen haben. Indes mag diese Sitte

nicht so plotzlich und allgemein verschwunden
sein. Wird doch von dem alteren Scipio erzahlt,

wie die lang herabwallende Mahne (promissa
cwsaries, Liv. XXVIII 35. Sil. It. VIII 561) zur

Pracht seiner auBereu Erscheinung beigetragen
liabe (die Frage uber das Bild des Scipio ist durch 60
die Untersuchungen von Denn i son American
•Toum. 1905, llff. Ha user Berliner philol.

Wochenschr. 1907, 599 in eine neue Phase ge-

treten ; der glatzkSpfige Tj-pus kann darnach nicht

mehr in Frage kommenj. Cato Censorius dagegen,

der wie den Bart so die Haare nicht zu stutzen

pflegte (intonsus, Hor. od. II 15, 11), ebenso

spater Marius {Pint. Mar. 41. Appian bell. civ.

P*uly-WIs»ow»-Kroll VH
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167) scheinen sich in auifallenden schroffen Gegen-
satz zur herrschenden allgemeinen Mode der kurz
gestutzten Haare gestellt zu haben.

Die H. in den letzten Jahrzehnten der Republik
ist uns durch gleichzeitig oder annahernd gleich-

zeitig entstandene Bildnisse, die sich zeitlich

zum Teil genau bestiinmen lassen, wohl bekannt.

Eine Miinze Sullas, im J. 59 von seinem Enkel
gepragt (Bernoulli R. Hum. II Miinztaf. 23
bis 25) zeigt uns den Feldherrn mit kurzem,
schlichtem, nach vorn gekammtem Haupthaar.
Das Bildnis des Hortensius (Herme der Villa AT
bani) nnd das in verschiedenen Esemplaren er-

haltene, nach verschiedenen Typen gearbeitete

Portrat des Cicero, die fruheren Munzbildnisse
des Pompeius und des Caesar zeigen samtlich die

gleiche charaktcristische H.: Vom Hinterhaupte
wie vom Wirbel des Kopfes ist das kurz geschnit-

tenc glatt anliegende Haar in win-en Buscheln,

ohne irgend welche kunstliche Anordnung, nach
vornc zu Stim und Schlafen gezogen. Nach dieser

Tracht gehoren also z. B. das sog. Bild des Pom-
peius im Pal. Spada zu Rom, ebenso die von
Bernoulli R. Ikon. I Taf. 8 und 9 dargestellten

Bildnisse sicher in die Zeit des Pompeius, ihre

Identitat ist natiirlich damit nicht erwiesen. Das
namliche gilt von den vielen mit grOfierer oder
geringerer Wahrscheinlickeit auf Caesar bezogenen
Kopfen. DaB aber zu Caesars Zeit bereits auch
kunstlichere und sorgfaltigere Frisuren zu sehen
waren, beweist schon seine AuBerung, dafi er

nicht die fetten und schOn frisierten Leute fiirchte

(rovg Jza%et$ zovtovs xai xofArjTaz, Plut. Ant. 11;

Brut. 8). Wie wir uns diese kunstliche, gefallige

Frisur, welche gewiB die jungere Generation mit
Vorliebe tragen mochte, vorstellen miissen, das
zeigen uns gerade einige Miinzen Caesars selbst,

noch deutlicber eine Miinze, welche die Kopfe
des Pompeius und seines Sohnes Sextus einander

gegenuber zur Darstellung bringt, gepragt urns

J. 36 v. Chr. (Cohen M&t cons. 34. Bernoulli
R. Ikon. I Miinztaf. II 47. 48). Die Haarbiischel

sind ganz gleichmaBig gestutzt, ihre Spitzen zu
Reihen, die regelmaBig aufeinander folgen, geord-

net; das gesamte Haar liegt glatt dem Schadel an.

Auch Caesar folgte , nach Ausweis der Munzen

,

dieser Mode und muBte, da man bei ihm eine

gewisse Absicht vennutete, den bekannten Spott
iiber sich ergehen lassen. Besonders schOn und
charakteristisch zeigt sich die Frisur auf der durch
die Inschrift bezeichneten Biiste des Sallust in

in Petersburg (Bernoulli R. 1. 1 202). Deutlich
und scharf ausgepragt erblicken wir sie ferner

auf samtlichen Munzen des M. Antonius, und durch-

weg sind durch sie die Bildnisse des Octavianus
Augustus charakterisiert. Als Beispiel sei nur
die jugendliche Biiste im Mus. Chiaramonti (Ber-
noulli R. I. n 1, Taf. 2) genannt. Demnach ist

das militarise!) kurz geschnittene Haar, nach vorn
gestrichen und in Reihen von Buscheln wohl geord-

net, die modische Frisur in der Zeit der ausgehen-
den Republik und des beginnenden Imperiums.

Erinnern wir uns, daB wahrend der Regierung
des Augustus die Damen begannen, urn Stirne

und Schlafen die Haare zu stutzen, zu krauseln
und zu zierlichem LOckchenkranz urns Angesicht
zu ordnen, so werden wir uns nicht wundern,
wenn wir eine diesem Entwicklungsgang ent-

68
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sprechende Weiterbildung der Frisur anch bei den
Mairnern fiiiden. Wenn bei Augustus noch manch-
mal durch wirre Buschel die Reihen unterbrochen

warden, wenn die Haare uber der Stirae sich zer-

teilen, so ist bei Tiberius und Claudius aorgfaltig

und genau die Reihenfolge der Haarbiischel fest-

gehalten, uber der Stirne der kunstvolle Kranz
kurzer, gerade in die Stirne hereingekammterLock-
chen oder Fransen geschlossen , sorgfaltig sind

deren Spitzen gedreht.

Besonders deutlich wird diese Entwicklung
der H. an dem Relief in San Yitale zu Ravenna
(,Familie des Augustus', s. o.), wo sich der Yer-
gleich der Frisur des Tiberius mit jener des

Augustus bietet; die Tracht des Claudius zeigt

besonders charakteristisch die Panzerstatue in der

vatikanischen Rotun.de (Bernoulli II 1 Taf. 17).

Und wie die Frauen jener Zeit den ,claudischen

Zopf iiber den Nacken fallen lieBen, so zieht

sich auch das Haupthaar an den Bildnissen der

Manner — so auf samtlichen Munzen des Nero
Drusus, Gennanicus, Caligula, Claudius — tief

iiber den Nacken hinab , wo es gescheitelt und
nach Torne gekammt ist. Dieser letztere Zug,

das Haar iiber dem Nacken zu scheiteln und
nach vorne zu kiiramen, bestand also seit den
Zeiten der Republik unverandert fort.

Noch eine weitere Neuerung bekunden die

Biidnisse des Claudius und zwar gleich die Miin-

zen des ersten Jahres seiner Herrschaft: das Haar
am Vorderkopf ist in leichte Wellen, die der

Stirne parallel laufen, kiinstlich gebrannt (Cohen
I 164; Marmorkopf des Braunschweiger Museums,
Bernoulli II 1 Taf. 18), wie dies in ahnlicher

Weise die Portrats der Frauen des Claudischen

Geschlechtes beobachten lieBen. Die Tracht im
Zeitalter Nerps ist die natiirliche Weiterbildung

oder Steigerung dieser Zuge: tiefe, parallel zur

Stirne laufende Ondolation des vom Wirbel nach
vorne ziehenden, kurz geschnittenen Haupthaares,

tief hinab wallendes gescheiteltes Nackenhaar,

ein dichter Kranz kiinstlicher Locken urns Ange-

sicht: das ist die charakteristisehe neronische

Haartracht, die auf saratlichen Bildnissen Neros

die gleiche bleibt und, wie zahlreiche Privat-

bildnisse beweisen, die allgemeine Tracht des

Zeitalters ist. Otho tragt sie in samtlichen Dar-

stelhmgen in auBerordentlich charakteristischer

Ausbildung. Dafi haufig dazu Periicken und zwar
mit Yorliebe blonde verwendet wurden, geht aus

Petron. 110 hervor. Suetons Tadel ist natiirlich

ungerechtfertigt, doch iiberliefert er den Namen
der Frisur (Nero 51): Circa cultum habitumque
adeo pudendum, ut comam semper in gradus
formdtam, peregrinatione Achaica etiam pone

verticem summiserit. Dafi auch in der flavischen

Periode diese Mode fortbestand, geht aus der Be-

merkung Quintilians inst. or. I 6, 44 hervor

(comam in gradiis frangere).

Indes kam unter den Flaviern eine andere

Tracht in Schwung, welche das Spiegelbild der

weiblichen LGckchentoupets jener Periode ist. Das
Haar wird viel kiirzer geschnitten und in zahl-

lose kleine, zierliche Ldckchen geringelt. Als

Beispiele seien die Biiste des Vespasian zu Neapel
und der Kolossalkopf des Titus (ebd. Bernoulli
H 2 Taf. 7. 8. 10) genannt. Dafi auch tinter

Domitian und Nerva das den ganzen Kopf be-
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deckende Gewirr von Lfickchen, die nur grOfier

und buschiger werden, Modefrisur blieb, beweisen

die samtlich durch sie eharakterisierten Biidnisse

dieser Kaiser. Zu beachten ist, dafi stets die

LOckchenmasse dem Sehadel eng anliegt; nahe
dem Sehadel mufiten die Haare geschnitten, mit
dem ealamistrum gebrannt und jedenfalls durch
reichliche Salbe festgehalten werden. Die Yoraus-

setzung war natiirlich dichter Haarwuchs; wie

10 dem Mangel abgebolfen wurde, sagt uns Martial

YI 57 und gibt uns auch den Nanien der Frisur

an: Meniiris fictos unguento Phoebe, eapillos

Et tegitur pietis sordida calva comis, Tonsorem
eapiti non est adhtbere neeesse: Badere te me-
lius spongea, Phoebe, potest. Also auch aufge-

malt konnten die kleinen L&ckchen zur Not
werden! In der Plastik wird das Lockchenge-

krausel vielfach durch zahlreiche Bohrlocher wieder-

gegeben. Die Menge der durch sie charakteri-

20sierten Biidnisse beweist, daB die Tracht eine

allgemeine und dauernde war. Sie ist auch sehr

haufig an pompeianischen Wandgemalden zu be-

obachten, hier auch den Giittern verliehen; als

Beispiel sei die Liebesszene zwischen Mars und
Yenus erwiihnt (Mus. Borb. Ill 35, Baumeister
Denkmaler 623).

Die H. des traianischen Zeitalters bedeutet

die Reaktion gegen dieses zierliche, allzu gekiin-

stelte LOckchengekrausel. Traian liefi seiu Haupt-

30 haar in langen Strahnen, ganz schlicht, zur Stirne

fallen ; iiber der Stirn sind die Strahnen sorg-

faltig gestutzt und die Enden gedreht und etwas

geringelt. Dies ist Traians H. auf seinen samt-

lichen Portrats und die zahlreicher Privatbildnisse

z. B. der schonen Buste 561 im Mus. Chiaram.

(Bernoulli I Taf. 9. Amelung Katalog). Auch
diesmal gibt ein ganz unwesentliches Moment den

Ausschlag fur die weitere Entwicklung der Frisur:

Die traianische Tracht laBt die Spitzen der in

40 die Stirne fallenden Haarstrahne ein wenig sich

nach aufwarts kriimmen; diese oft kaum raerk-

liche Aufbiegung wird allmahlich gesteigert, und
es entstehen iiber der Stirne grofie, mit sorgfal-

tigerKunstgebildete, schneckenformige Rollen oder

Ijocken, auch das Haupthaar selbst wird wieder

in regelmaBige Wellen oder Stufen gebrannt. Die

H5he und GroBe dieser Rollen uber der Stirne

geben der neuen Tracht ihr eigentumliches Ge-

prage und Lassen sie deutlich von der claudischen

50 Tracht unterscheiden. Dies ist die H. im Zeit-

alter des Hadrian, mit der uns der Kaiser selbst

in seinen samtlichen Bildnissen entgegentritt.

Wiederum ist es eine ganz natiirliche, man mOchte

sagen, logische Weiterentwicklung, welche diese

Frisur nimmt, kiinstlicher, reicher sich gestaltend.

Allmahlich werden nicht nur die Haare urns Ant-

litz zu Rollen und Sehnecken geformt, sondern

diese nehmen auch vom Haupthaar wiederum Be-

sitz, bis endlich den ganzen Sehadel ein uppiges

COGekrausel hoher, starker Haarrollen, Sehnecken,

Spiralen bedecki deren Hohe und tppigkeit die

neue Tracht von der im Prinzip ahnlichen fla-

vischen aufe deutlichste unterscheidet. ' Diese

Entwicklung hat die H. im Zeitalter des Anto-

ninus Pius genommen, wie die samtlichen Biid-

nisse des Kaisers selbst mid des Aelius Verus

bekunden. Noch dichter, machtiger wird die

LockenfOlle unter Marc Aurel und behfilt Dure
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charakteristisehe Gestaltung, die in der Plastik

•durch starke Unterhohlung und ausgiebige An-
wendung des Bohrers dargestellt wird, wfthrend

4er ganzen Regierungszeit dieses Kaisers bei.

Als Beispiel sei auf dessen Munzen und die kapi-

iolinische Reiterstatue verwiesen. DaB die Frisur

-der fLberans dichten LOckchenfttlle schon die des

*rsten Jahrzehntes der Regierung Marc Aurels

war, beweisen die Biidnisse des Lucius Yerus, von

dem auch iiberliefert ist, daB er seine Haare mit

Goldstaub puderte; erwahnt seien ferner als genau
datierte Privatbildnisse die Portratkopfe des Alce-

^tis-Sarkophages, der gleichfalls im ersten Jahr-

zehnt von Marc Aurels Regierung entstanden ist

(Mus. Chiaram. 179, Katalog v. Amelung). Unter
Commodus bleibt die Tracht die gleiche, denn
auf den fruhesten wie den spatesten Munzen,
«benso an der hochst wahrscheinlich in den
letzten.Tahren seiner Regierung entstandenen Biiste

<les KonseiTatorenpalastes (Bernoulli II 2 Taf.

61) tragt Commodus das machtige, in dichter

Fiille die Stirne umziehende Lockengekrausel, das

auch er nach Hist. aug. Comm. 17 mit Gold-

-staub puderte. An den Bildnissen des Pertinax

und Didius Iulianus laBt sich keine Anderung
beobachten, unter Septimius Severus besteht gleich-

falls das Lockengekrausel fort mit dem einen

.chaTakteristischen Unterschied, daB man die Haare
in spiralformig gedrehten Locken weit in die

Stirne hereinfallen liefi, sodaB sie — ein passendes

Gegenstuek zur Wellenperiicke der Iulia Domna
— in prunkvollem Kranz das Angesicht umzogen.
So zeigt sich uns Septimius Severus auf dem
Bogen der Argentarii zu Rom aus dem J. 204.

Allmahlich trat, wie auf die Wellenperiicke der

Frauen, eine Reaktion ein. Auf den jugendlichen

Bildnissen des im J. 211 ermordeten Geta, welche

-die Frisur aus den letzten Jahren des Septimius

Keverus iiberliefern, sind die Haare wieder kurz

zu Biischeln, die nur zum geringen Teil gelockt

sind, gestutzt, auch Caracalla tragt zwar LOck-

chen, die iiber den ganzen Kopf sich krauseln,

doch ist das ganze Haar bedeutend zugestutzt; nur
in der wulstigeren Form unterscheiden sich diese

Lockchen von den flavischen.

Die Entwicklung fuhrt dahin, daB das ganze

Haar endlich so kurz geschnitten wird, daB der

Sehadel fast kahl erscheint, keinenfalls dessen

Konturen durch die Haare und deren Frisur irgend-

wie beeinfluBt werden. Wahrend von Elagabal
die Haare noch in kurzen Biischeln, wenn auch
ganz schlicht, getragen werden, zelgen samtliche

Biidnisse des Alexander Severus die gesamten
Haare ganz kurz am Sehadel geschnitten, so

z. B. die Kolossalstatue in Neapel und die Biiste

im Louvre (Bernoulli II 3 Taf. 28, 30).

Da samtliche Biidnisse der auf Alexander
-Severus folgenden Kaiser bis Yalerianus das Haar
in gleicher Weise ganz kurz geschnitten zeigen, muB
diese H. eine allgemeine und bleibende gewesen
sein, nachweisbar ist sie also bis ca. 260. Schon
•vorher aber hatte die Tracht begonnen, reicher

wiederum und kunstlicher sich zu gestalten: man
lieB die Haare wieder langer wachsen, iiber der
Stirne wurden sie gescheitelt und iiber den Schlafen
zu zierlichen Lockchen geringelt. Diese Tracht
ist die des Gallienus und laBt sich auf einer

Munze desselben (Cohen IY 438) schon lor das
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J. 256 nachweisen. Auf den Miinzett des Postu-
mus, welche die Mode der J. 258—267 iiberliefern,

erscheint das Gelock beiderseits des Scheitels

uppiger und reichlicher als bei Gallienus, dann
tntt eine neue Mode auf und zwar zuerst auf

den Munzen des Yictorinus aus den J. 265—268.
In langen schlichten Strahnen ist — der traia-

nischen Mode ahnlich — das Haar gerade in die

Stirne hereingekammt , die Enden sind leicht

lOgekriimmt; diesmal entwickelte sich die Tracht

in der Weise weiter, daB die Strahnen zugestutzt

wurden, sodaB sie geradlinig die Stirne oben be-

grenzten und in den Schlafen ein ganz charak-

teristisches scharfes Eck bildeten. Yon diesem
Eck umzogen die Haare in einem ununterbrochenen

Bogen, mit dem Barte sich vereinend, das ganze
Antlitz. Auf den Mtinzbildnissen samtlicher

Kaiser von Claudius Gothicus bis Constantinus

ist dieserauBerordentlich charakteristisehe Rahmen,
20 den das zugestutzte Haupthaar mit dem Bart zu-

sammen urns Angesicht bildet, dargestellt; als

zeitliche Grenzen fiir die nachweisbare Herrschaft

der Mode ergibt sich die Regierungszeit des Clau-

dius Gothicus 268—270 einerseits, der Ausgang
des Licinius andererseits (323).

DaB in dieser langen Zeit eine neue H. auf-

kam, welche die alte endlich ablCste, ist natiir-

lich. Die Munzen Constantins zeigen ausnahms-
los das Haupthaar vom Wirbel in langen Strahnen

30 zu Stirn und Schlafen vorgekammt, und zwar ist

es wiederum in tiefe Wellen gebrannt, urn die

Stirn sind die Enden zu einem Kranze zierlicher

Locken eng gereiht (KolossalbtLste des Constantin

zu Rom, Capitol, Petersen). Diese Tracht ist also

der des Nero nicht unahnlich; wie hier Verwechs-

lungen mOglich sind, zeigt das Beispiel des Kopfes

417 der Miinchener Glyptothek, den man fiir Otho
hielt, wahrend er einen der Sohne Konstantins

darstellt (Furtwangler Glyptoth.). Indes laBt

40 doch nie ein Kopf aus der Zeit Constantins das

zierliche, feine Gekrausel der Haarbiischel, wie es

fiir Nero charakteristisch ist, erkennen. Die H.
bleibt bei den Sohnen Constantins wie Magnen-
tius im wesentlichen die gleiche, an den Bild-

nissen des Iulianus Apostata wie des Theodosius,

endlich den Mftnzbildnissen des Honorius ist die

Ondolation verschwunden ; in langen Strahnen

fallen die Haare vom Wirbel nach vorne und
bilden um Stirne und Schlafen einen dichten,

50 vollen Kranz mit ihren gleichmaBig zugestutzten

Enden (KoloB des Theodosius (?) in Barletta ist

durch diese Tracht charakterisiert, Bernoulli
II 3 Taf. 56). [Steininger.]

Habitba s, Ababa o. IM. I S. 4.

Habessog s. Antiphellos.
Habicht s. 'I£ea£.
Habilis, ein siidgallischer TOpfer, der Sigil-

lataware auch nach Deutschland, England und an

die Donau ausfuhrte, wahrscheinlich um die Wende
60 des 1. Jhdts., CIL ffl. VTI. XH. XIH. [0*6.]

Habitaucium oder Eabitancum, als rOmische

Militarstation in Britannien nachgewiesen durch

die Inschrift CIL YII 996 Habitand prima
stat(ione), lag bei Risingham nSrdlich vom Hadrians-

wall. Hier war der Standort der cohfors) I Van-
gionum mfiliaria) eq(uitata), welche nach nr.

1003 unter Septimius Severus ein KasteUtor mit
den Mauera von Grand auf wiederherstellte, Es
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tritt daselbst nr. 1001 smchdiecokforsj IIII Galflo- Lebenserfahrangen (/»«£«*») ermitteln HeB. Daraus
rum) eq(uitata) auf, sowie unter Caracalla neben ergab sich, daB man auf diesem schwankenden
der Vangionencohorte nr. 1002 Raeti gaesati et Boden sich nicht an strenge altrCntische Verbal-
explforatores Habitancienses ?/. Aber auch zahl- auslegungen anklammern konnte und das iiber-

reiehe Votivsteine (nr. 994AF.) und Grabschriften lieferte Recht nur anwandte, soweit dies passend
(nr. 1013ff.) sind daselbst gefunden worden, so schien ira Einklange mit der Regel (Dig. TH
daB die Station in militariseher und btirgerlicher 8, 12, 2) : neque enim tarn stride interpretandae
Hinsicht ziemlich bedeutend gewesen sein imiB. sunt voluntates defunctorum. P. Girard Manuel

[Haug.] elementaire* 369, 2 (iibereetzt durch v. Mayr
Habitatio ist ein solches Recht auf eine 10 Gesch. und System des rOmischen Rechts, Berlin

Wohnung in einem fremden Hause, das gegen 1908,402,4) erlautert die Bemerkung des Mode-
jedermann (dinglich) gewahrt ist, also nicht von stinus (Dig. IV 5, 10) dahin, daB die Testa-
einem Schuldverhaltnisse des Eigentumers zu einer toren bei der H. eher Lebensverhaltnisse als
bestimmten Person abhangt, wie die Rechte des Rechtskategorien vor Augen hatten (etwas ab-
Mieters, dem h. im technischen Sinne nicht zu- weichend,aberimSmneuberemstimrnend,v.Mayr
kommt. Es beruhte in der Kegel auf letztwilligen a. a. O.). Dies traf jedoch wohl selbst dann
Verfiigungen, konnte aber auch aus einem Ver- haufig zu, wenn sie die Namen solcher Rechts-
trage hcrvorgehen, Inst. II 5. Dig. VII 8 de usu kategorien in einem Sinne, der diesen nicht zu-
et habitatione (tiber die Form derartiger Vertrage kam, gebrauchten (vgl. hiezu namentlich Puchta-
s. den Art. Servitus). Die H. betraf moglicher- 20 Kr tiger Institutionen io II 285), so z. B. bei der
weise nur einzelne Raume eines Hauses, wahrend Wendung ususfructus fiabitatimis , die wegen
der usus aedium das ganze Haus umfaBte (Paul. ihrer Ungenauigkeit den Juristen Kopfzerbrechen
Dig. VII 8, 19: usus pars legari mm potest ist machte, Dig. VII 8, 10, 2. Cod. lust III 33, 13.
freilich nicht auf raumlieh abgegrenzte Teile, son- Aus der Redeweise der rechtsunkundigen Par-
dern auf Anteile zu beziehen). DaB die H. aber teien l&Bt sich aber wohl kaum erklaren, warum
ebensowohl wie der usus an einem ganzen Hause das von ihnen begehrte Recht der H. dem Ein-
mtfglich war.ergibt sich aus Cod. lust. Ill 33, 13, nusse der capitis deminutio und des mm usus
woselbst berichtet wird, daB manche in dem entzogen war, mag dies nun sogleich oder erst
Namen eines usits kabitationis einen ungenauen spater geschehen sein, wie in Puchta-K r tigers
Ausdruck fiir das Eigentum an einem Hause ge- 30 Institutionen 10 285 vermutet wird. Eher wurde
sehen haben. es sich aus der Annahme erlautern lassen, daB

Es ist daher schwer, das dinglichc Wohnungs- die H. urspriinglich kein Wohnungsrecht ge-
recht von dem Rechte der Bentitzung (usus) und wahrte, sondern nur einen ErlaB des Mietzinses.
von dem NieBbrauche eines Hauses zu unter- So Girard a. a. 0. 369, 1. v. Mayr 402, 3.

scheiden, und zwar nicht bloB im rOmischen, Es wird dies daraus gefolgert, daB nach einer
sondern auch im heutigen Rechte. Wahrend aber alteren Ansicht (Dig. VII 8 , 10,3), die seit
in diesem die genannten Befugnisse im wesent- Rutilius (Consul 649) wegfiel, die H. im Zweifel
lichen gleichartig sind, finden wir zwar auch im nur ein Jahr lang dauerte. Diese SchluBfolge-
rftmischen Recht ihre Ahnlichkeit anerkannt, Dig. rung ist jedoch nicht zwingend. Einen Anhalt
VH 8, 10 pr. (in Puchta-Krugers Institu- 40 fur die Entscheidung der Frage gibt lediglich
tionen w 285 wird sogar eine ursprungliche Gleich- der Umstand, daB Modestinus (Dig. IX 5, 10>
stellung vermutet), ihre Unterscheidung wird aber die H.

(
indem er ihre Widerstandskraft gegen die

anderweitig scharf betont, weil fur die H. und capitis deminutio bespricht, mit dem legatwn
dem neben ihr genannten Recht auf operae (vgl. in annos singulos vel menses auf eine Stufe stellt,.

Dig. VII 7 und 8) einige Rechtsregeln galten, die das nicht ununterbrocben, sondern nur zeitweilig
auf den usus keine Anwendung fanden. Nament- wirkte. Halt man dies fest, so kommt man zu
lich unterlagen h, und operae nicht dem Unter- der Meinung (R. Leonhard Institutionen, Leip-
gange durch capitis deminutio (s. d.) und non zig 1894 §84, 5), daB h. und operae ebenfalls
usus (s. Servitutes), Dig. VII 8, 10 pr. und nur gelegentlich (etwa bei einem Besuch in Rom)
XXXIII 2, 2. Endlich konnte nach Iustinians 50 ausubbare Rechte sein konnten (wenn auch nicht
Entscheidung einer alten Zweifelsfrage (Cod. lust. in jedem Falle waren) , wahrend der usus auf
HI 33, 13. Inst. II 5, 5) der Inhaber einer H. eine ununterbrochene Nutzung hindeutete. Fur
die Wohnung vermieten, nicht aber einem andern die Anwendbarkeit der H. auf Peregrinen vgl.

unentgeltlich iiberlassen (Dig. VII 8, 8 pr.). insbesondere auch Czyhlarz Lehrbuch d. Insti-
Modestinus erwahnt als Grand dafur, daB die tutionen^. 10 123.

capitis deminutio des Berechtigten der H. keinen Aus dem angefuhrten Gesichtspunkte erscheint
Abbruch tat: quia tale legatum in facto pothis es verstandlich, warum bei der capitis demimdw,
quam in iure consistit, Dig. IV 5, 10 (s. Capi- die in alter Zeit oft mit dem Wegzug in eine
tis deminutio). Das Wort factum als Gegen- Kolonie zusammenfieL das Wohnrecht oder Sklaven-
satz von ius deutet bier , wie sonst vielfach, 60 benutzungsrecht nicht erlosch, weil solche Rechte-
darauf bin, daB der Begriff der H. im alten Ius vielleicht nur gelegentlich ausgeubt werden soil-

civile und seinen besonderen Qnellen noch nicht ten. Dies erklart auch, weshalb die kurze Zeit
so scharf abgegrenzt war, wie die BegriflFe usus des rum usus fiir derartige intermittierende Rechte
und ususfructus, und daher nicht den uberliefer- nicht passend zu sein schien. Mit Recht spricht
ten Qnellen, sondern dem taglichen Leben zu ihnen v. Czyhlarz Lehrbuch der Institut »-

w

entnehmen war. Darum muflte man das Nahere 123 eine ,Alimentennatur' zu. Ahnlich Cuq Lea-
ans dem Willen der Parteien herleiten, der sich institations juridiqaes des RomaineHt Paris 1902,
iriederum in der Kegel nur als Niederschlag von 286: eUe a le earactere d'tm secours personnel ;
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ygL auch F. Leonhard in Birkmeyers Ency- ger» II 5 Anm. 6). Fraglich ist, ob dies, wie

klop&die 2 130. uberhaupt die verschiedenen nur fflr usus und
Sohm Institutionen is 422 § 69c sieht das ususfructus erwahnten Regeln, auch auf die H.

Unterscheidungsmerkmal des usus von der H, Anwendung fand. Zu allgemein spricht wohl

nicht in der Standigkeit der Ausiibung, sondern fiir die operae Terentius Clemens Dig. VII 7, 5.

-darin , daB der Berechtigte bei jenem sich den Eine Gleichstellung der H. mit usus und usus-

Wohnraum innerhalb des Hauses wahlen durfte, fruetus gait wohl zweifellos fur die Kautions-

bei letzterer nicht. Dies Wahlrecht des Usuars pflicht, Dig. VII 9, 5, 3 (Pietro Bonfante Diritto

ist allerdings bezeugt, Dig. VH 8, 22, 1; doch Romano, Firenze 1900, 311). Zweifelhaft ist sie

steht nicht fest, ob es nicht auch bei der H. ge- 10 dagegen fur das dem usuarius (nach Riccobono
golten hat, wenigstens da, wo der Umfang des a. a. O. erst in spater Zeit) gcgebene Recht auf

Wohngebaudes dies rechtfertigt. Gartenbenutzung und beschrankten FruchtgenuB

Der andere Punkt, in dem die H. vom usus in villa, Dig. VII 8, 12, 1. Es wird das wohl

unterschieden wird, ist die mit ihr verbundene von der Beschaffenheit der eingeraumten Woh-
Befugnis, das voile Wohnrecht gegen Entgelt zu nung abgehangen haben. Das gleiche ist jeden-

tibertragen, wahrend man dem Usuar eines Wohn- falls anzunehmen von dem Wohnrecht des Vaters

hauses nur die Befugnis gab, neben sich einen an Stelle des berechtigten Sohnes (VII 8, 17)

Mieter anzunehmen, Dig. VH 8, 4 pr. 8 pr. (auch und von dem Anteil des Wohnungsberechtigten

-dies nur, sofern nicht dadurch ein Anstandsgebot an der Ausbesserung des Daches (VH 8, 18).

verletzt wurde) fr. 7 ebd. Iustinian gewahrte dem 20 UberentsprecbendeRegeln des attischen Rechts

Inhaber der H. diese Vermietungsbefugnis in An- fehlt es an Quellen, Beauchet Histoire du droit

lehnung an eine Ansicht des Marcellus. Diese prive
-

de la re"publique Ath^nienne in, Paris 1897,

rechtfertigte sich dadurch, daB der Wohnungs- 173.

berechtigte, falls er einen Mietzins statt der Literatur s. o. den Art. Capitis diminutio.
Wohnung erlangte, sich dafur eine andere Woh- Girard Manuel elementaire de droit RomamA
nung nehmen oder eine solche in einem ihm etwa Paris- 1906, 368. 369 = v. Mayr Geschichte und
gehorenden Hause ohne Verlust an seinem Ein- System des rOmisch. Rechts, Berlin 1908, 402.

kommen behalten konnte, so daB ihm der er- Cuq Les institutions juridiques des Romains II,

wahnte Zins in der Tat das Wohnen erleichterte Paris 1902, 285. 286. Bonfante Diritto Romano,
(vgl. Cod. lust. Ill 33, 13, 1: ut mercedem acci- 30 Firenze 1900, 311. Costa Corso di storia del

piat). Wollte der Wohnungsberechtigte dagegen diritto Romano, Bologna 1902, 130. Puchta-
die Wohnung einem andern unentgeltlich ein- Kriiger Institutionen l<> 285 §255. Holder In-

raumen, so konnte sie ihm dann auch nicht ein- stitutionenS 179. v. Czyhlarz Lehrbuch der In-

mal mittelbar zum Wohnzwecke dienen. Daher stitutionen $> io
, Wien 1908, 123. Sohm Insti-

durfte er die H. in solcher zweckwidrigen Weise tutionen is 1908, 422 § 96c. R. Leonhard In-

nichtverwenden,Dig.VII8,10pr.(dasselbegaltfur stitutionen 1894, 292 (§ 84 V). 387 (§ 126, 2).

operae legatae,Vsi^.Dig.XXXni 2,2). v. Jhering J6rs in Birkmeyers Encyklop.i 115, 6 (woselbst

land diese Abweichung vom Rechte des usus so sich weitere Literaturangaben finden). F. Leon-
anstofiig, daB er in Dig. VII 8, 10 pr. statt hard in Birkmeyers Encyklopad.2 130. Wind-
donare lomre lesen wollte (Jahrb. f. Dogm. XII40scheid-Kipp Pand. 9 I 1060 (§ 208). 1103

342ff.), vgl. Huschke Archiv f. civ. Pr. LXm (§ 216 Anm. 3). [R. Leonhard.]

462ff. Kipp- Windscheid Pand.9 § 208 Anm. 4. Habitus, ein gallischer Terrasigillatafabrikant,

1060 § 216. Anm. 16. 1103. dessen Waren besonders an dem Niederrhein ge-

Auffallend freilich bleibt, warum man nicht funden worden sind ; anscheinend aus dem l.Jhd.

bei dem usus aedium ebenfalls ein Vermietungs- und vielleicht identisch mit Q. lulius HabiftusJ.

recht annahm. Nach der Meinung des Labeo, CIL XIH 10 010, 983. 13. 1069. VH 1336, 525.

Dig. Vn 8, 12, 6 verlangte man hier durchaus [0x6.]

eine eigene Benutzung oder Mitbeniitzung des L. Habonius, Vonnund eines Knaben Iunius

Usuars neben dem Mieter, cum ipse uti dsbeat und Bauunternehmer, von dem Stadtpraetor C.

(sc. usuarius). Man klammerte sich also an den 50 Verres 680 — 74 als Werkzeug seiner Habgier

Wortsinn des Ausdrucks usus an, getreu der gegen den eigenen Miindel benutzt (Cic. Verr. I

strengen Auslegungsweise des alteren Rechts, von l32n\ 140. 149f.). [Munzer.]

der sich Marcellus nur bei den Rechtsformen der Habreas, Makedonier. Doppelsoldner Alexan-

h. und operae frei machte. Auch Czyhlarz ders d. Gr., der bei der Belagerung von der Haupt-

Lehrbuch der Institutionen 9- K> 123 rechnet die stadt der indischen Mailer 326/5 umkam (Arrian.

h. und die operae nicht zum ius civile, was anab. VI, 9,3). [Sundwall.]

meines Erachtens auf das altere ius civile ein- Habromftchos. 1) Habromachos (I), Sohn des

zuschranken ist. Umgekehrt erklart Cuq (Les Mantias, Archon in Delphoi ca. 126 v. Chr.

institutions juridiques des Romains U, Paris 1902, (Curtius Anecdota 34. CIG 1699. Bull. hell.

286) den Unterschied der h. und der operae 60 XXII, 9; vgl. Pomtow o. Bd. IV S. 2593. 2645).

vom usus und ususfructus daraus, daB die Regeln 2) Habromachos (II), Sohn des Athambos,
der erstgenannten Rechte alter seien , als die Archon in Delphoi ca. 87 v. Chr., in der Xn. oder

Servitutentheorie. Doch deutet die in diesen XIH. Priesterzeit (BulL hell. XXII 37, 1; vgl.

Regeln enthaltene Nichtbeachtung der capitis Pomtow o. Bd. IV S. 2594. 2650).

deminutio eher auf spatere Anschauungen hin. 3) Habromachos (HI), delphischer Archon
Dbrigens brachen sich auch bei dem usus freiere ca. 76 v. Chr., in der XII.— XVI. Priesterzeit

Auffassungen Bahn (Riccobono Studi in onore (Bull. hell. XXII 37, 1; vgL Pomtow o. BcL IV
4i V. ScUloja 1904, 581£ Inst lust. ed. Krfl- S. 2594. 2651). [Sundwall.]



napron zi&o*

Habron. 1) Athemscher Archon tm J. 458/7,
Diodor. XI 79 fwo Bt<ov uherliefert 1st). Ifi II

5, 971 frg. f. col. H 14. Eustafh. Vita Pindari

(p. 90 Westermarm) steht im oqx- 'Afftovog.

v. Wilamowitz Aristot. u. Athenll 301, 20 liest

"Afigcovog, welchen er ins J. 518/7 setzt.

[Kirchner.]

2) Habron, nach Suidas s. v. aus Argos —
typische Figur fur iippiges Leben im Sprichwort,

von Lentz passim und dazu praef. I p. CXLUC
Schneider zu ApolL HI 47; aufierdera Con-
stants, Porphyrog. de admin, imp. 23). Wenn
wir hier ant' alexandrinischem Boden steheiv
(Tryphon selbst hatte gleiche Werke verfaflt) r

so ist doch H. selbst&ndig genug, um ein-
zelne Theorien des Aristarchos anzugreifen
und seine eigene Meinung gegeniiber der seiner
Lehrers zu behanpten. Yor allem interessant ist

"AfiQwrog §iog Zenob. I 4 (— Apost. I 4. Diogen. 10 seine Polemik gegen die Aristarcheische Bezeich-
I 2). Arsen. viol. I 4. Suid. Harpokr. I 12 Bekker, nung der Pronomina als U^ug nam TtQooama
wohl nicht identisch mit dem Argiver H. bei —y- '—T T "•- ° *-

'L - 1 " "^ "'"^
Plut amat. narrat. II 1. Redender Name wie haufig

im Sprichwort (Crusius Anal. cr. ad paroemiogr.
Gr. 54. 55, 1), dem Roman, der Popnlarphilosophie
usw.; vgl. Gerhard Phoinix v. Kolophon 68, 2.

Parallelbildnng zu af$Qa, vgl. Meineke zu Me-
nander 25. Wagner zu Alkiphron I 34. 11.

[Hausrath.]

av^vyoys (vgl. Lersch Sprachphil. d. Alt. II 109);
da8 diese Auffassung auch. von Tryphon geteilt

wnrde, nahm Stiehle ohne weiteres an auf Grund:
von dessen Werk siegl nQoo&izoiv, welchem er alle

Fragmente fiber FurwOrter zuschrieb (Philol. VI
454; vgl. Lersch a. a. 0. II 107); man vergleiche-

indessen v. V els en Tryphon. fragmenta, Berolini
1853, 24. 26. 31. Die iibrigen Stellen uber Pro-

3) Sohn des Kallias {zaptiag otQaTicoztxcbv im 20 nomina finden sich bei Apollonios de synt. II
J. 338/7? Prosop. Att. nr. 10), Exeget und Ver-

fasser eines Werkes ITegi foQzcov xal dvauov
Steph. Byz. s. Bazrj), von dem Fragmente niclit

erhalten sind. [Jacoby.]

4) Habron, griechischer Grammatiker , der
in Rom lehrte. Sein richtiger Name ist zweifellos

"Afiqoiv (Bechtel-Fick Griech. Personenn. 39),

die Hss. aber zeigen daneben auch die Schrcibung
"A(}q(ov oder 'AppQcov. Als Schuler des Aristar-

53. 68. 151 (ilie letzte Stelle wieder gegen Ari-
starchos; Beispiele aus Platon gegeniiber den
Homerischen des grofien AlexandTiners) ; III 45
und de pronom. 51, 9 Schn. (hier anders als
Tryphon). Eine Meinungsverschiedenheit zwischen
Schuler und Meister wird uns in einem Fragment
des zweiten Traktats ausdrnckhch bezeugt uber
die Einreihung von Wortern wie 'Qxeavivrj unter
die ziarptovv/Mxa. (so wie H., u. a. auch SchoL

cheers Tryphon von Alexandria aus dem republi- 30 Dionys. Thr. 369, 7. 528, 14 Hilg. Prise. I 68, 5;
kanisch-caesarischen Zeitalter (Suid. s. Tgv(pcjv;

dazu Bapp Leipz. Stud. VIII 107ff.), bliihte H.
wohl noch unter Augustus und daruber hinaus.

Seiner Abkunft nach war er ein Sklave, wie ja

viele Lehrer der Grammatik in der romischen
Periode; konnte doch Hermippos der Berytier ein

Buch TtEQi t<j)v ev jTaidsia diajiQEipavroiv dovlwv
schreiben. Ihm verdanken wir auch die biogra-

phischen Nachrichten uber H., von Suidas auf-

vgl. Schneider a. a. 0. 12) oder unter die
xagcbvvita, Schol. Hesiod. Theog. 389 (Flach
Prol. z. Ausg. 120). Zu demselben Traktat ge-
horen jedenfalls die anderen Zitate von Stephanos
Byz., ferner Schol. Horn. II. 69, Cramer Anecd.
Paris. IH 283, 27 und vielleicht auch Etym. M-
430, 24. Teogn. Cr. II 83, 7 (= Herod, von
Lentz passim). Es werden hier nur Eigennamen
behandelt, xazQOivvfiixa wie i&vixd, mit Ausnahme-

bewahrt {vgl. Ps.-Zonar. Lex. und die sog. Eudokia 40 des letzten Passus (uber Tryphon vgi. v. A7 elsen
106 PL) durch die Vermittelung einer Epitome
des 'Ovofiazoioyos von Hesychios (Wachsmuth
Symb. philol. Bonnens. 138tF. Daub Jahrb. f.

Philol. Suppl. XI 436; Stud, zu d. Biogr. d. Suid.

145. Flach Hesychii Mil. Onoraat. LXII). $qv$
% 'Podtog wird unser Grammatiker in dem kurzen
fitos genanut ; die Deutung von H i 1 1 s ch e r (Jahrb.

f. Philol. Suppl. XVIII 386), H., aus Phrygian
gebtirtig, habe in Ehodos studiert und seinen

a. a. O. 57). Nahe verwTandt mit dem eben er-

wrahnten Buch ist die Schrift sisqi xtiitcxojv, SchoL
Dionys. Thr. 371, 7 H.; davon ein langeres und
wichtiges Stuck ebd. 532, 33 vielleicht aus
Apollonios (Schneider a. a. 0. 44); vgl. auBer-
dem zu S. 224, 1 Krit Anm. Die Stelle bei
Choiroboskos in Theodos. Can. 145. 1 H. (Etym.
M. 624. 57; Gud. 429, 8. Cramer Anecd. Oxon.
1 310, 16. IV 418, 20; \gl Lentz zu Herod. II

Ruhm erlangt, ist weder an sich unwahrscheinlkh 50 792, 15) uber die Paragoge oxe bei Verbalformen
noch nach dem Wortlaut unmoglich; analoge Falle laBt sich schwerlich einer der genannten Schriften
kommen bei Suidas s. Ildfi<puo$ u. a. vor (U rl i ch s

Rh. Mus. XVI 247f.) und auch schon vielfach bei

Athen.u.a., z.B.II58cinBezugauf <PvXaQxog, wozu
Mailer FHG I p. LXXVIII ; man vergleiche aufier-

dem Frye Leipz. Stud. VI 102. Dafci H. unter den
Grammatikern ein gewisses Ansehen genoli, erhellt

daraus, da8 zwei Manner wie Apollonios und sein

Sohn Herodianos ihn benntzt haben, wenn freilich

zuweisen. [Funaioli.]

5) Habron, Maler unbestimmter Zeit, doch
schwerlich alter als das 4. Jhdt, malte nach Plin,

n. h. XXXV 141 amicam et Cancordiam et deorum
simulacra. Der 'Opovota hat man durch Kon-
jektur (Amicitia) eine <Pdla znr Seite gestellt, waa
allerdings sehr verlockend ist; denn Philia hat
nicht nur ebenso wie Homonoia einen Kult gehabtr

auch Apollonios ihn zu bekampien prlegt, ohne 60 sondem wird bei Dion von Prusa auch mit dieser
scharfe Ausdrucke zu sparen; auf die beiden gehen
jedenfalls fast, wenn nicht, alle uns erbaltenen
Bruchstucke des H. znruck. Sie sind noch nicht ge-
sammelt. Die meisten belehren uns uber Flexion
nnd Abetammong der Pronomina oder fiber Wort-
bildung, wie auch zwei Werke zitiert werden nsql
drratvvftias (Apoll. de synt I 101) und negi
MaQGxrvmov (Steph. Byz. viennal; vgL Herod.

zusammen angerufen. Andererseits stehen in den
Aufzahlungen von Werken oft die verscbiedensten
Vorwurfe nebeneinander, und von den Zeiten des
Pausias und Apelles ab haben unzahlige Maler
ihre ,Freundinnen' gemalt. Letzteres ist unab-
bangig von der Frage, ob ein Maler schon durch
ein etnfaches Hetarenportrat Ansprueh auf die
Bezeichnung als Pornograph erwirbt, mit welcher

nawruiiivuuH

Polemon in seinem Bnche negi x&v iv JStxvaivt

mv&xwv ziemlich freigebig gewesen zn sein scheint.

Philia ist uberdies auch als Nymphen- und Frauen-

name bezeugt und ware nach Ha user Berl. phil.

Wochenschr. XXX 1421 Anm. ein passender He-

tarenname (vgl. auch Th. Reinach Rev. et. gr.

XXI 209); die arnica kSnnte also am Ende gar

Philia geheifien haben, womit sich die Frage zu

einem Knoten schurzt, den man besser nicht

duTchhaut Furtwangler Dornauszieher und 10

Knabe mit der Gans 95, darnach Sellers The

elder Plinys chapters on art 166, berichtigt und

erganzt durch H6fer in Roschers Mythol. Lex.
'

unter Philia. Brunn Gesch. d. griech. Kiinstler

II 299. Ein Maler Nessos, Sohn eines H., wird

Plin. n. b. XXXV 146 beilauiig erwahnt.
[PfuhL]

Habronichos, Sohn des Lysikles, aus Athen.

Er war im Jahre 480 auf einem Schiffe bei den

Thermopylen stationiert, um die Verbindung der 20

Streitmacht des Leonidas mit der bei dem Vor-

gebirge Artemision befindlichen griechischenFlotte

herzustellen; nach Leonidas
1 Untergang iiber-

brachte er ihr die Nachricht davon (Herod. VIII

21). Im J. 479 war er Mitgesandter des Tbemi-

stokles in Sparta ; er und Aristeides trafen spater

dort ein und meldeten Themistokles , dab der

Mauerbau bereits geniigend vorgeschritten sei

(Thuc. I 91, 3). Mit Ed. Meyer (Herm. XL 561ff.)

und Busolt Klio V 255ff. halte ich Thukydides
,

30

Bericht iiber die Geschichte des Themistokleischen

Mauerbaues der Hauptsache nach fur geschichtlich;

speziell hat man keine Trsache, H. als Mitge-

sandten zu bezweifeln, wie B. Keil (Anon. Arg.

294, 1) es tut, dagegen Ed. Meyer a. a. O. 568.

Uber H. noch Busolt Griech. Gesch. a II 681.

III 1, 46. Kirchner Prosop. att I nr. 20.

{Swoboda.]

Habronides, Athener, Trierarch um 357/6

v. Chr. (IG II 793f 52. 961, 6). [Sundwall-l 40

Habryllos, Sohn des Athenaios, Thessaler,

Strateg der Magneten um 130 v. Cbr. (IG IX

4, 1108). fSundwalL]

Hactara, unbekannter Ort in Hispania Tar-

raeonensis, nach dem Itin. Ant. p. 404, 5 bei

Aeci (heute Guadix). [Schulten.]

Hadud (semitisch -nr;, vielleicht abgekurzt

in nn in Theophorennamen : griech. "ASadog Bull,

hell. VI 1882, 497. 498 = Dittenberger Syll.2

767. Joseph, ant. Iud. IX 93. Inschriften aus 50

Khahab und Bom s. u. oder Zsvg "Adadag Bull,

hell. XVI 1892, 161 ; "Adarog Bull. hell. VI 1882,

195. 496; "ASmdos Phil. Bybl. FHG III 569;

Adadu [= Gen. Adddov] Plin. n. h. XXXVII 186;

Adad Macrob. Sat. I 23. 17) ist der gewfihnliche

Name des grofien syrischen Gottes, des Paredros

der Dea Syria (s. &.) oder Atargatis (s. d.). Deo

enitn, sagt Macrobius (&. a. O.) von den Syrern,

quern summum maximumque venerantur. Adad
nomen dederunt . . . Hunc ergo ut potentissi- 60

mum adorant deum, sed subiungunt eidem deam
nomine Adargatin. Philo Byblius (a. a. O.):

"AScadog fiaatltvg dsdtv. Die Etymologie dieses

gOttlichen Namens ist unbestimmt. Der Cha-

rakter des Gottes berechtigt die Annaherung mit

dem arabischen hadda ,zerbrechen, krachen'. Die

Erklarung von Macrobius (a. a. O.) : ems nominis

interpretatio significat units tmus stfitzt sich auf

eine Verwirrung mit dem syrischen Wort had, wel-

ches ,eins' bedeutet (Noeldeke in Schenkels
Bib.-Lex. I (1869) 392. Ed, Meyer ZDMG XXXI
1877, 734. Roscher Lex. I 2900f.).

Derselbe Gott heifit Ram&n oder Ramman.
Hesych. s. 'Paftdg • 6 vytiorog &s6g. Steph. Byz.

s. Aaodlxsta erklart ^ayedvd-ag (1. Qafiavaftag mit

Salmasius) durch d^' vyovg 6 foog- gdfiav yag

to vyxtg, a-dag di 6 fcog. In dem ersten Wort
muB man Ramman verstehen , umsomehr als der

bezeichnete Gott den Blitz schleudert. Bau-
dissin (inHerzogs Realenc.3 XVII 5) versteht

unter dem zweiten Ausdruck nN ,du bist'. Man
kann auch denken an das Zeitwort nrN s

er ist

gekommen' ; vgl. fiaQ&v d§d in I Kor. 16, 22.

Die meisten der gottlichen Namen haben in

der Bibel beabsichtigte Verstiimmelungen erlitten.

Dasselbe Verbot, welches den Namen Jahwe wegen

seiner Heiligkeit traf, traf auch die fremden g6tt-

lichen Namen wegen Unreinheit So ist in n K6n.

5, 18 Rimm&n, welches Granatapfel bezeichnet,

eine freiwillig falsche Aussprache fiir Ramman
(LXX 'Pefiftdv). Man hat also unrecht gehabt,

sich nach Movers auf diese Bezeichnung zu

stiitzen, um sich einen Granatapfelgott einzubilden

und Theorien aufzustellen , die nichts bestatigt.

Die Darstellungen legen niemals den Granatapfel

in die Hand des Gottes. Aus den verschiedenen

Etymologien, die man fur den Namen Ramman
vorgeschlagen hat, ist die wahrscheinlichste aus

dem babylonischen ramdmu .schreien, brullen 1

hergeleitet. Ramman wttrde der .Bruller', der

,Donnerer' bezeichnen (Zimmern in Schrader
Die Keilinschr. u. d. Alte Testament 3 445). Man
findet die beiden gottlichen Namen vereinigt in

Hadad-Rimm&n (lies Hadad-Ramman) Sach. 12,

11 (s. u.). Dieses Wort, aus zwei gottlichen an-

einander gestellten Namen gebildet, hat Ahnlich-

keiten im Semitischen, hauptsachlich in dem Na-

men der Atargatis (Dussaud Notes de mytho-

logie svrienne 82f. Andere Erklarungen Ban-
diss in" in Herzogs Realenc.3 VII 293f.).

Der Name Kewan (der Planet Saturn) pafit

nicht auf den grotten syrischen Gott (Drexler

in Roschers Lex. LT il79f.). Man muB die

Verwechshmg mit dem syrischen Apollon (Luc.

de dea syra 35. 36. 37. Macrob. Sat. I 17, 661
= Nebo des Ps.-Meliton in Cureton Spicil. sy-

riac. 44f. ; vgl. Heliopolitanus) vermeiden.

Man hat vielfach, aber mit keinem Recht, den

kleinasiatischen Abayvovg (Hesych. s. v.) in 'Ada-

bovg verwandelt.

Seit dem dritten Jahrtausend v. Chr. stellt

die ideographische Keilschrift |M den Gott Adad
(ohne Aspiration im Babylonischen) oder Ram-
man in den Eigennamen (Zimmern a. a. O. 443)

dar. Die alten babylonischen Myth en, besonders

diejenigen der Sintflut mit dem Helden Sisuthros

schreiben eine wichtige Rolle dem Adad oder

Ramman zu. Der Gebrauch dieser beiden Namen
scheint friiher zu sein als die altesten Urkunden,

und man kann nicht entscheiden , ob der eine von

beiden, z. B. Adad, wie man es vorgeschlagen

hat (so Zimmern), syrischen Ursprungs ist. In

dieser letzten Gegend erwahnen die el-Amarnas

und Ta'anneks Tafelchen den Gott, ofters ideo-

graphisch, manchmal phonetisch. Hommel (Alt-

israel. tjberliefer. 220) nimmt an, da6 die Schrei-



ber Adad in PhOnizien angenommen haben, als

Ersatss des phonizischen Bac
al. Der Oott H. er-

scheint nicht in den phSnizischen Texten. Es
ist schwer zu sagen. welches der Ersatz fur H.
in der phOnizrschen Mythologie war, aber in einem
vorgeachrittenen Zeitalter wiirde es vielmehr Re-
schef sein als Baal-Schamim ,der Herr des Himmels*
(s. Balsamem), wie Lidzbarski (Ephem. f. sem.
Epigr. I 251f. II 122) und Lagrange (Etudes
sur les religions semitiques^ 93) es vorgeschlagen
haben, Man mufi bemerken, daB in Babylon
Adad der Sohn des Ann war, der den Himmel
darstellt. Aim. und nicht Adad, stimmt mit Bal-
samem oder Coelus uberein. Die Verweensiling
kommt aus der Tatsache her, daB das Beiwort
xsQavnog, welches auf den H. paBt, auch dem Bal-
samem zugeschrieben worden ist.

Die Vorstellung des H. ist dieselbe in Syrien
wie in Mesopotamien. In Babylonien halt der
Gott das Blitzbundel, manchmal die doppelte Axt
und steht auf einem Stier. Auf den Kudurru
(Grenzsteinen) wird Adad durcli sein Symbol dar-

gestellt : das Blitzbundel oder ein Kegender Stier,

daruber Blitzbiindel, oder noch der Blitz auf einem
thronartigen Gestell. vor dem der Stier liegt (J.

de Morgan Delegation en Perse, Memoires I
Nlff. Frank Bilder u. Svmbole babyl.-assyr.
Gotter 30ff.). Er ist der Gott des Blitzes und
des Gewitters; er erschiittert die Berge. Er ist

wohlt&tig. weun er den Regen, welcher fruchtbar
macht, ausgieBt, er ist der ZerstQrer, wenn er
die Sintflutregen und die Uberschwenimungen
erzeugt. Die Sintflut ist die Bestatigung seines
Zornes, auch hat er den Titel des tHerrn der
Sintflut*. Da er mit dem Blitz, mit dem Hunger
und dem Tode schlagt, so bekleidet er, beson-
ders in Assyrien, das Ansehen eines furchtbaren
Kriegsgottes, der dem Assur beigesellt wird. Der
hettitische Gott, den man Teschub nennt und
der mit dem Blitz und der Axt bewaffnet ist,

scheint der Ersatz des Adad zu sein. Die Yer-
ehrung des Adad hat sehr lange Zeit in Meso-
potamien gedauert, wie es der Theophornamen
'AdadvaStvdz7}<; beweist. den man in Tclloh auf
zweisprachigen Ziegelsteinen (aramaisch-griechisch)
aus dem 3. oder 2. Jhdt. v. Chr. aufgefunden
hat (CISem. II 72).

Die ackerbautreibenden Volker Syriens haben
ganz besonders in H. eine Gottheit angebetet,
welcbe eine Beschutzerin der Ernten ist. Die se-

mitischen Texte, die in den deutschen Sendschirli-
ansgrabungen entdeckt worden sind, bestatigen,
daB im 8. Jhdt. v. Chr. H. der erste der Gotter
in Nordsyrien war. Die Statue des H., die gegen-
wartig im Museum von Berlin aufgestellt ist,

zeigt den Gott stehend, bartig, eine Hornermutze
tragend. Die Anne und der untere Teil der Bild-
saule sind zerbrochen (F. von Luschan Aus-
grab. in Sendschirli 44ft\). Die Inschrift welche
auf dem Gewand eingraviert ist

, qualifiziert viel-

leicht den Gott als ,Herr der Wasser' (D. H.
Miiller). Sie erklart, daB diese Statue erriehtet
wurde dureh den Konig Panammu, Soha des
Qaral, zum Zweeke, uni nach seinem Tode seinen
eigenen Kultus demjenigen des Gottes beizuge-
sellen. Die Nachfolger von Panammu nrassen
-d™ H. Opfer bringen, sie sollen Panammu zu
gleicher Zeit mit dem Namen des H. anrufen,

indent sie sagen: ,Moge die Seele des Panammu
mit H. essen und mOge die Seele des Panammu
mit H. trinken* (Lidzbarski Handbuch NE
440ff. Cooke Text-Book of nord-semit. inscr.
159ff.).

Das groBte Heiligtum des H. in Syrien war
dasjenige von Hierapolis (Mabbog, jetzt Man-
bidsch, s. Bambyke), nicht weit vom Euphrat.
Kurz vor Alexander d. Gr. trug der Oberherr,

10 welcher diese beherrschte, den Namen e

Abd-Hadad',
,Diener des H.< Er wird auf den Munzen (Babe-
Ion Perses Achemcnides nr. 314. 315) im Gewand
des Hohenpriesters dargestellt, welches so Ton
Luc. de dea syra 42 beschrieben ist. Unter Antio-

'

chos IV. Epiphanes weisen die Munzen darauL daB
H. gleichbedeutend war mit Zeus, aber er behalt
den Stier zu seinen FiiBen (Bab el on Rois de
Syrie nr. 645). Lucian 31 schreibt alle Zuge
des Zeus der goldenen Statue zu, die in dem

20 Tempel zu Hierapolis erriehtet ist ; aber er macht
darauf aufmerksam, dafi die Eingeborenen ihm
einen anderen Namen gaben und daB der Gott
zwischen zwei Stieren saB. Diese Beschreibung
wird bestatigt durch die Munzen der Stadt, welche
auf beiden Seiten des Heiligtums die zwei groBen
syrischen Gottheiten H. und Atargatis darstellen.
Links ist H. mit Kalathos und Zepter zwischen
zwei Stieren sitzend (Six Numism. Chronicle
1878, 120. Imhoof-Blumer Grieeh. Miinzen

30 235). Der syrische Gott wird ebenso auf einem
Relief aus Rom dargestellt (CIL VI 117).

Der Mythus der Sintflut, welchen Lucian 12
in Hierapolis erzahlen hOrte, muB mit dem Kultus
des H. in Yerbindung gebracht werden. Der
Held AtvaaXlmva xov 2iov&ca (so Buttmann
anstatt Sxv&sa) ist kein anderer als der baby-
lonische Sisuthros. Einige Leute behaupteten,
daB er den Tempel erriehtet hatte uber der Off-

nung (ydopia), durch welche die Wasser der Sint-
40flut herausgeflossen waren. Man sah eine Er-

innerang an dieses Ereignis in dem Ritus des
VergieBens von Wasser im Tempel, in der Tat
ein alter prachtiger Ritus, der bestimmt war.
den Regen herbeizufuhren und eine gute Ernte
sich zu sichern. Zweimal jahrlich und laut eines
Orakels des syrischen Apollon stiegen die Prie-
ster und die Glaubigen mit groBem Geprange
an die Ufer des Euphrat hinab, um dort Wasser
zu schBplen. An der Spitze der Prozession trug

50 man das Semeion, das Bild der Gottin Simia
(s. d.), der Tochter des H. Die Pilger, welche
aus ganz S3rrien, Arabien und den Landern jen-
seits des Euphrat gekommen waren. brachten jeder
nach Hierapolis eine Yase, gefttllt mit Wasser
des Flusses und sorgfaltig verschlossen. Ein Auf-
seher (akExigvav = ^t^o, nicht yaXkog), welcher
sich bei dem Heiligtum aufhielt, empfing die
Opfergabe, bestatigte den YerschluB und brach
ihn entzwei. Dann trat der Glaubige in den

60 Tempel und goB das Wasser der Vase in die

schon erwahnte Dffnung (Luc. de dea syra 13.

33. 48). Die symbolische Darstellung dieses Ritus
wird durch ein babylonisches Relief (J. de Mor-
gan a. a. O. 177) geliefert, worauf man Adad, auf
seiner Brust eine Vase haltend, sieht, aus wel-
cher zwei dunne Wasserstrahlen hervorsprudeln.
Eine andere Zeremonie bestand darin. die Sta-
tuen des H. und seiner Paredroa bis an den be-

j-Laaaa ^iPi

naehbarten See des Tempels (Luc. 47) zu bringen.

Der Ritus des Herabsteigens zum Wasser (xavd-

fiaati = semit. yerid) war in ganz Syrien ver-

breitet (G. Hoffmann Ztschr. f. Assyr. 1896,

241. Isid. Le'vy Revue des etudes juives XLIII
1901, 1921?.). Er hatte zum Zweck, die Quellen

wiederzubeleben und den Regen herbeizufuhren.

In einem sp&teren Zeitraum wird der Gott

durch die Sonnenkulte verdorben; sein Kopf ist

mit Strahlen geschmuckt : simulawum Adad
insigne cernitur radits inclinatis (Macrob. a.

a. O.). Die Identification mit dem Sonnengott

wird besonders in Heliopolis-Ba'albeck scharf be-

grenzt, wo sic an den Typus des Heliopolitanus

(s. d.) anstflBt. Im rSmischen Zeitalter ist H.

oft unter dem Titel luppiter optimus maximus
{CIL VI 117. 399) verborgen, oder unter einer

lokalen Identifikation (Balmarcodes , Dolichenus,

Hadaranes, Heliopolitanus, s. d.), aber seine Na-
tur ist entweder durch den Stier oder durch die

Erwahnung seiner Paredros, der syrischen Gottin

Atargatis . oder derjeniejen Simia oder Simios,

seiner Kinder, verraten. Diese gottliche Familie,

besonders in Hierapolis, bildet die dii syri (CIL
III 1961), welche unter mehr oder weniger modi-

fizierten Formen in einer groBen Zahl von syri-

schen Stadten angebetet werden. In Rhosus tragt

der Gott Horner und vielleicht das Henkelkreuz.

In der rechten Hand halt er den Blitz und in

der Linken eine Xhre; zwei Stiere sind zu seinen

FiiBen (Imhooi'-Blumer Monnaies grecques 440

;

Choix Taf. YII nr. 223). In Raphanea ist der

sitzende und mit dem Himation bekleidete Gott
mit dem Kalathos bedeckt. Er halt einen Kranz
in der Rechten und ein Fullhorn in der Linken.

Im Felde ist ein Adler auf beiden Seiten abge-

bildet; zu seinen FiiBen ein Stier (Wroth Catal.

of the greek coins of Galatia Cappadokia and
Syria 267). Die Munzen von Dium tragen auf

der Riickseite das Bild des H. mit dem Kalathos
bedeckt. Er halt in der Rechten ein Zepter,

wortiber ein Adler schwebt, und in seiner Linken
eine Nike ; zwei Stiere sind zu seinen FiiBen

(Wroth a. a. O. 303)', In dem griechisch-romi-

sehen Zeitalter wird H. auf dem Libanon und in

Phonizien wie der Baodevg $eo)v (Philo Bybl.

a. a. O.) verehrt. Er ist der dedg fisytotog des

Heiligtums von Kal'at Fakra (Dussaud Notes
de myth. syr. 116). Laut OTtlichen Fortbestehens

alten Begrtffs wohnt der Gott auf hochsten Gipfeln.

Daher tragt er auf einem Altar in Rom (Gauck-
ler Comptes rendus Acad, des in$cript. 1907,

144f.) die gleichwertigen Titel Ai^avscorijg und
axQ(to)Q£iTt]g. Diesen letzteren Ausdruck darf

man nicht auf eine bestimmte Gegend beziehen,

er mufi aber auf die Definition von Steph. Byz. (a.

a. O.) dtp" vtfovg 6 deos zuriickgefiihrt werden.
Gleichwohl kann man in der Gegend des Libanon
nicht entseheiden, ob der verehrte H. nicht ganz
speziell Heliopolitanus (s. d.) ist, oder ob solche
ortliche Gottheit (so Balmarcodes [s. d. u. Suppl.],

der Simia als Tochter hat) mit dem H. aus Hiera-
polis identifiziert worden ist oder mit dem Helio-

politanus.

Damaskns war ein wichtiger und alter Kultus-
ort der dii syri. Die Bibel erwahnt im 9. Jhdt.
r. Chr. syrische KOnige namens Ben-Hadad (auch
die Keilinschriften) und einen K5nig Tabrimm6n

(lies Tab-Ramman). Seit diesem Zeitalter besafi

H. oder Ramman den Haupttempel von Damaskus
(II Kfln. 5, 18). Es ist mOglich, daB sein Gtftzen-

bild dargestellt wird mit einer Xhre in der Hand,
angelehnt an zwei Stiere, auf der Riickseite einer

Tetradrachme von Antiochos XII. (Dussaud
Journal Asiatique 1904, LT 199f.), wahrend andere
daraus wieder den H. von Hierapolis erkennen
(Babelon Rois de Syrie CLXXIII). Im r6mi-

10 schen Zeitalter ist er der luppiter Damascenus
(s. d.), aber der alte Name bestand neben dem
neuen. Josephus (ant. Iud. IX 93) sagt, daB H.
(~A8ado$ nicht "Adep mit Niese), den er mit einem
Konig verwechselt, noch zu seiner Zeit als Gott
von dem damaszenischen Yolke verehrt wurde.

Sein Zeugnis wird durch die Widmung eines Ein-

geborenen bestatigt, die man in Khabab (Tra-

chonitis), nicht weit von Damaskus gefunden hat:

ZasSog 'Ozdaov sjidyaev raj dsoj 'Adddqt (Dus-
20saud und Macler Mission dans les regions de-

sert, de la Syrie moyenne 642). Die Erwahnung
der Simia neben dem Jaribolos (s. d.) beweist,

daB dieser palmyrenische Gott auf H. zuruckge-

fiihrt worden ist.

Die Tontafelchen aus Tac
annek (nr. 5. 6) schei-

nen seit dem 15. Jhdt. v. Chr. zu bezeugen, daB
der Kultus des H. in der Ebene Jezreel oder

Megiddo ausgeubt wurde. Eine formelle Erwah-
nung wird in Sach. 12, 11 bewahrt: ,An jenem

30 Tage wird grofi sein die Klage in Jerusalem wie
die Klage um Hadad-rimm&n (lies Hadad-Ram-
man, s. o.) in der Ebene von Megiddo'. Aber
man muB nicht daraus schlieBen auf die Identitat

von H. mit Adonis oder Tammuz. Die Sage von
Kombabus (Luc. 19ff.) beweist, daB man neben
den dii syri eine Gottheit mit dem Typus von
Tammuz anbetete, die man von II, deutlich ab-

sondern muB. In der Sachariastelle ist nur eine

Yermengung des Kombabus-Tammuz mit H. zu

40 sehen. Die Yerwechslung ist wahrscheinlich her-

beigefiihrt worden durch die Tatsache, daB die

beiden GOtter im selben Tempel vereinigt waren.

Es ist nicht unwahrscheinlich , daB in einer

friiheren Epoche der Kultus des H. auf gewisse

israelitische Mittelpunkte eingewirkt hat. So er-

klart sich die Darstellung des Jahwe durch einen

jungen Stier. In Askalon, wo es einen beruhmten
Kultus der Atargatis gab (vgl. Dea Syria), wird

nicht ihr Paredros von den Schriftstellern er-

50 wah)) t, abeT das kann nur H. sein. Dagon ist

der Paredros von Astarte, nicht von Atargatis.

Um zu endigen, was sich auf Syrien bezieht, so

mOgen wir Plinius Erwahnung gewisser Stein-

fetische aufstellen: Adadu nepkros sive renes,

eiusdem oculus, digitus; dens et hie colUur a

Syris (Plin. n. h. XXXVII 186). Man kSnnte

wahrscheinlich vergleichen die Fetische, welchen
man gewOhnlich den Namen des Osirisauges gibt,

und die Yotivhande. welche die Hand des Gottes

60 selbst darstellen. Vgl. auf einem Tontafelchen

aus Ta'annek : , Wenn sich der Finger der (Gsttin)

Aschirat zeigen wird, so m6ge man sich (es) ein-

scharfen und (es) befolgen' (Hroznv in Sellin

Tell Ta'annek 114).

Im J. 128/7 v. Chr. wird in Delos erwahnt
die Errichtung eines Tempels fur die syrischen

Getter (ASdrcot teat Aragydxct foots statglois) durch
einen Hierapolitaner, der zum Priester erwahlt
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1st {Hauvette-Besiiault Bull. helL TI 1882,
496f,). Auf demselben Platz hat man eine Wid-
mung gefunden 'YdQdtaft/ en^xotot, welches Wort
man unrecbtmBfligerweise von Hadran, Hadaranes
stammen laBt (Bull. hell. VI 1882, 500 = Dit-
tenberger SylU 770). Hoffmann (Ztschr.

f. Assyr. 1896, 250f.) hat richtig bemerkt, daB
*YdQeuH anstatt

e
Ydgst aus vdgevg war, aber man

muB in ihm nicht den jungeri Gott Ichthys (s.

d.) wiedererkennen, der von Atargatis geliebt
wurde. Ichthys verbirgt eine Zusammenstellung
von Simios und Kombabus-Tammuz. Nach den
letzten Entdeckungen (Ro u s s e 1 Compt. rend. Acad,
des inscript. 1910, 522) wurde Hydreus in Delos
nicht in dem Heiligtum der syrischen Getter,
sondern in dem der agyptischen (jotter verehrt.

Bom hat zwei Widmungen dem IOM gelie-

fert (CIL VI 117. 399), welche dem H. zuge-
schrieben werden nmssen. Man hat neulich ent-

deckt, daB der iucus Furrinae in Rom, auf der
ostlichen Seite des Ianiculus, wahrend der Kaiser-

zeit dem Kultus mehrerer syrischen Gottheiten
geweiht worden war. Ein Altar war dort #s<p

"Adddcp AifiaveaiTfl und &eq> ASddqt axQ{co)QEtz^

(s. o. und Gauckler a. a. 0. Clermont-Gan-
neau Recueil d'archeol. orientale VIII 51). Aus
Spalato eine Widmung du syris (CIL III 1961).

Literatur: Roschers Mvth. Lex. s. Adad
[Roscher] I 1987ff. II 1179ff. [Drexler]. 2900 [Ed.

Meyer]. Baudissin in Herzogs Realenc.3 VII
288ff. XVII 8ff. mit der alteren Literatur. Grupp e

Griech. Mythologie II 1585. [Dussaud.]
Hadaraneg. In Nicha am Fufie des Djebel

Siman (Liban) ist ein architektonisch interessantes

Tempelchen in antis entdeekt worden, das nach
einem dort gefundenen Cippus dem Gotte Hada-
ranes oder Hadraws geweiht war (Puchstein
Arch. Jahrb. XVI 1901, 158. CIL III 13608;
vgl. S. 232874). Ein anderer Tempel des H. stand
in Deir Kala unweit von Ba'albek (Ronzevalle
C. R. Acad. Inscriptions 1901, 479. CIL Til

14385). Nach den arg verstummelten Reliefs der

Votivsteine scheint der Gott ganz wie Hadad (s.

d.) dargestellt zu sein, d. h. entweder auf einem
von zwei Stieren umgebenen Thron sitzend, oder
stehend, von einer Scheide umsehlossen, mit dem
Kalathos auf dem Haupte (Ronzevalle a. a. O.

und Melanges Fac. orient. Beyrouth I 228). H.
war also nur eine Lokalforni der grofien Gott-

heit von Heliopolis-Ba'albek. Sein Name bedeutet
wohl ,der Angesehene' (Vogue Journ. Asiatique
VIII 1896, 324ff.). Er ist unzweifelhaft mit dem
Gotte Hadran ("p-ir;) identisch, der nach Ps.-Me-
litos svriseher Apologie (Otto Corpus Apol. IX
505, 426) in Hierapolis-Mabug verehrt wurde
(v. Baudissin .Studien zur semitischen Religions-

gesch. I 312). Die merkwiirdige Inschrift CIL
III 13608 lautet : Hoemaea virgo dei Hadaranis
quia annis XX panem non edidit (sic) iussu
ipsius dei v. I a. s. Geweihte Jungfrauen be-

fanden sich also in seinem Klerus, und im Dienste
dieses landschaftlichen Gottes der Fruchtbarkeit
wurde nicht nur die Keuschheit befohlen. sondern
auch die Enthaltnng von Brot als loblich be-
trachtet, was auch sonst in semitischen fFrazer
Adonis, Attis, Osiris 1907, 189) und kleinasiati-
sehen (Iulian. Or. V 174 A. Hep ding Attis
156) Feldkulten vorkommt [Cumontj

naana aio*

Hades a. Inferi.
Hadra? NebenfluB des Po aus dem Apenninr

Tab. Pent., vielleicht der Torrente Arda, an dem
Fiorenzuola liegt. [Weiss.]

Hadramitaes. AdramitaeundChatramis.
Hadranon s.A dr an o n. Beziiglich desNamens.

sei folgendes nachgetragen. Die gnechischen Auto-
ren schreiben den Namen stets ohne Aspiration

:

"4dQavov und to "Adgavov Diod. XIV 37, 5. XVI
10 68,10 (wo eine Hands chrift %6v afyavov hat);

'Adgavov und ro 'Adpavov Steph. Byz. s. v. und
Plut. Timol. 12 (zweimal) und 16 (wo der Pala-
tums 168 adgavov schreibt). "Dber die Betonung"
vgl. Lobeck Pathol, serm. Gr. prolegg. 181 (dem
entgegenzuhalten ist, daB der Name nicht grie-

chisch ist). Ebenso lautet das Ethnikon liberal!

'ASgavTtat: Diod. XVI 68, 9. 69,3. Plut. TimoL
12 (zweimal) und 16; Diod. XXHI 4, 1 schreibt

Dindorf 'Abqavlrai , doch sind hier die An-
20gaben der Neuausgabe iiber den hsl. Befund

abzuwarten. Miinzen und Inschriften der 400
gegrundeten Stadt schreiben selbstverstandlich

AdPANOJS? und AAPANITAI. Hingegen ist

der Name des Gottes, nach dem die Stadt
benannt ist, mehrfach aspiriert uberliefert ('Adga-

vog, s. o. Bd. I S. 405, 30), und die Homer schrie-

ben konstant Badranum (Sil. It. XIV 250)
und Hadram'tani (Plin. Ill 91 in der alphabets
schen Aufzahlung der civitates condieionis La-

30 Unas, welche die Aspirierung als Originalschrei-

bung des Plinius sicher stellt). TTmgekehrt lautet.

der vom Gottesnamen abgeleitete Personennamfr
bei Livius ebenso Adranodorus wie bei Polybios-
'AdgavoSfOQog. Eine Entscheidung, ob der Name-
das H urspriinglich hatte oder nicht , ist hier-

nach nicht mit Sicherheit zu geben, doch ist vor
einer Unterschatzung der beiden lateinischen

Zeugnisse mit Hinweis auf die Geschichte des-

Namens Henna (a. d.) zu warnen. — In Mendo-
40 lito bei Adernd sind in den letzten Jahren ver-

schiedene Reste einer sehr alten Sikuleransied-

lung zu Tage gekommen, vor allem ein aulier-

ordentlich groSes Bronzelager, das teils rohes-

Materia), teils Gegenstande versehiedenster Art
(Waffen, Werkzeuge, Geschirr u. s. w.) , samtlich

sikulischer Provenienz, enthalt und entweder ein

sakrales Depot oder das Lager ernes Bronzeschinie-
des darsteilt. Also hat sich die griechischfr

Griindung an eine altere sikulische Ansiedlung
50 angeschlossen. Vgl. P. Or si Not. d. seavi 1909,.

387f. [Ziegler.]

Hadranos wird in der Literatur offers statt

Adranos iiberliefeit, s. d. [Eitrem.]

HSLHreu8{A8gEvg)
7
,der die Friichte reifmacht' r

ein Sondergott in der Umgebung Demeters, and-

rfjg zojv xagjz&v adQVVoswg, Et^Tn. M. S. v.

|
Eitrem.]

Hadria (so die spatere Form. Hatria mit
archaischen Buchstaben auf einem bei Atri ge-

60fundenen GefaB, CIL IX 6389 3. HAx auf den
im 3. Jhdt. v. Chr. gepragten Munzen, Cat. Greek
coins, Italy 42f. Head HN 19f. Garrucci Mon,
Ital. antic. 33), eine vorrOraische Siedlung, wi»
die Funde der Umgebung zeigen (Not. d. scavi

1901, 190f. 1902, 2291), laganSteUe desheutigen
Atri (442 m)

t
secha Millien von der Jtuste landein-

warts (Plin. n. h. Ill 110) in Picemmi, Strab.
V 241. Feldm. 252. Plin. a. O. PtoL IH 1, 17.

aio& AdQiecveia

Paul. hiHt. Lang. XT 19. Nach Unterwerfung
des Kfistengebiets wurde in der Zeit zwischen

290 und 286 hieher eine Kolonie gelegt (Liv.

epit. 11), deren Gebiet im Norden an den Vo-

manus (humeetata Vomano Hadria Sil. Ital.

VHI 438). im Sttden wahrscheinlich bis zu dem
heutigen Fino reichte. Der Matrinus, welcheT

uach 3trab. a. O. ojio rqs 'Adgiaveov nokewg ins

Meer fliefit, sjfwr enlvstov if\g 'Adgfag ijtcowftov

iavrov, wird die Piomba sein, deren MundunglONachfolger das Mausoleum Hadriani (Hist. aug.

xLituiiaueuiu aiw
Hadriani mausoleum, seiner GrOBe wegen auch
Moles Hadriani gen&rmt, die heutige Engelsburg
(Castel S. Angelo) am rechten Tiberufer beim Pons
Aeliue ; vgl.Ki ep e rt-Hfll s e n FormaenrbisRomae
p. 45. Lanciani Eonna urbis Romae 7. 14.

I. Geschichte des Baues. Als sich die

Grabkammern des Mausoleums des Augustus ge-

fullt hatten (Cass. Dio LXIX 23)T erbaute Hadrian
in den Garten der Domitia fiir sich und seine

wohl der Station Macrinu der Tab. Peut., 18 Mil-

lien von Castrum Novum, entspricht. Die Via

CaeciHa, ein Zweig der Salaria, verband H. mit

der Hauptstadt (Barnabei Rom, Mitt. Ill 3f.

Hiilsen Not. d. scavi 1896, 95, s. o. den Art.

Caecilia via. Persichetti Rom. Mitt. XXIII

284). Von da konnte man auch die Via Valeria

bis an die Aternusmtindung und dann die Kiisten-

stratie nordwarts nach H. einschlagen (Itin. Ant.

Hadr. 19 fecit . . . sui nominis pontem et sepvl-

crum iuxta Tiberim). Wann der Kaiser mit
dem Bau begann, ist unbekannt^ (vgL Hirsch-
feld Kais. Grabstatten in Rom, S.-Ber. Akad.
Berl. 1886, 1160 und Gregorovius Kaiser Ha-
drian 2 503); eingeweiht wurde er erst 139 von
Antoninus Pius, der die Leiche Hadrians, die

vorlaufig in der puteolanischen Villa Ciceros bei-

gesetzt worden war, und die Uberreste der bereits

308; vgl. auch den Dmweg uber Asculum 306). 20 vor Hadrian verstorbenen Sabina und seines
TJ- . tt___.=i.-i _.__—t. tt _„.„. Adoptivsohnes L. Aelius Verus darin bestattete;

vgL Hist. aug. Pius 5 Hadriano apud Baias
mortuo reliquiae eius Bomam pereexit sancte

ac reverenter atque in hortis Domitiae colloeavit-

Cass. Dio a. a. O. hayr\ be (namlich Hadrian)

xpog avr($) z<p sioxafitij viQog tf} yscpvQq xfj Allta *

ivtav&a yap to ftvfym xateoxevaoato und CIL

Im Krieg gegen Hannibal verharrte H. treu

bei Rom, Polyb. Ill 88. Liv. XXII 9 (Verwttstung

der Feldmark im J. 217). Sil. Ital. VIII 438

(J. 216). Liv. XXVII 10 (J. 209). Als Kolonie-

erscheint H. auf den Inschriften CIL IX 5016.

5020. Dessau 919 und bei Plin. a. 0.; sie hatte

nach dem Namen ihres Freigelassenen Venerius

(CIL IX 5020) zu schlieBen den Beinamen Ve-

il eria, vielleicht als Veteranenkolonie Sullas.

IV 984f. mit der ebd. p. 185f. angefnhrtcn Lite-

ratur. Zu Marini Iseriz. doliari 37 und Preller

Der dem PaullusFabiusMa_imus als Patron von 30Regionen 211ff. vgl. Hirschfelda. a. O. Anm. 65.

der Kolonie in dem zu ihr gehOrigen Tempelbe-

zirk am Monte Giove gesetzte Stein Dessau 919

kann nicht, wie Barnabei a. O, meint, iiber

die Zeit der Begriindung der rOmischen Btirger-

kolonie AufschluB geben, H. gehorte der Tribus

Maeciaan, Kubitschek Imp. Rom.trib. discr. 64.

Von hier stammte nach Hadrians eigener Angabe
die spater nach Spanien ausgewanderte Familie

dieses Kaiser?, der Quinquennalis der Stadt war

Im H. fanden von Hadrian an bis auf Sep-

timius Severus wahrscheinlich alle Kaiser und

fast samtliche Mitglieder des Kaiserhauses ihre

Grab-stiitte ; nur Didius Iulianus wurde im Grabe

seines GroBvaters, des Juristen Salvius Iulianus,

an der Labikanischen StraBe bestattet; (vgl. Hist.

aug. Did. Iul. 8). Da aber die hauptsachlichste

Beniitzung unter Pius, Marc Aurel und Commo-
dus fallt, wird der Bau bisweilen geradezu als-

quasi in alia patria, Hist. aug. Hadr. XIX 1. 40 Marri Antonini sepulerum (Hist. aug. Sever. 19),.

I 1. Aurel. Vict. epit. 14. Sonst wird H. noch Antoninorum sepulerum (ebd. 24) und 'Aptg>vi~

ruov (Cass. Dio LXXVI 15, 4. LXXVIII 9 u. a.)erwahnt Liv. XXIV 10. XXXIV 45 (Prodigien).

Itin. Ant. 310. 313. Tab. Peut. Cassiod. var. I

19 (. . praecipimus, ut Adrianae civitatis eu-

rialtum insinuatione sitseepta, quicumque Qo-
thorum fiscum detrectat implere, eum ad aequi-

fatem redhibitionis artetis usw.), Orthogr. 9

p. 200 Keil, der ager Hadrianus, einstmals an-

geblich im Besitze der Liburner, Plin. n. h. Ill

bezeichnet).

Erhalten sind wenigstens dem Wortlaute nach

die Grabschriften Hadrians und seiner G'emahlin

(CIL VI 984 Imp. Caesari dim Traiani Par-

thiei filio divi Nervae nepoti Traiano Hadriano

Augusto pont. max. trib. pot. XXII imp. II

cos. HI p. p. et divae Sabinae imp. Caesar T.

112. Feldm. 227. t)ber grfiBere Reste der an- 50 Aelius Hadrianus Antoninus Aug. Pius pontifex
._!____ c^it xt x n • ^a-m , ni _ -.r.™ mQX tribun. potest. II cos. II design. Hip. p.

parentibus suis), des Antoninus Pius (gest. 161

,

CIL VI 986; vgl. Hist. aug. Marcus 7). seiner

Gemahlin Faustina (gest. 141 : CIL VI 987) und

der drei Kinder des Kaisers M. Aurelius Fulvus,

M. Aurelius Galerius Antoninus und der Aurelia.

Fadilla (CIL VI 988—990), des Adoptivsohnes

Hadrians L. Aelius Caesar (gest. 138; CIL VI

985), dreier bereits vor der Thronbesteigung des

tiken Siedlung Not. d. scavi 1901, 181f. 1902,

4f. Vgl. die bei Kehr Italia Pontificia IV (1909)

307 angegebene Literatur, CIL IX p. 480 und
Nissen Ital. Laudesk. II 431. [Weiss.]

"ASgidveia, Feste mit Agonen zu Ehren des

Kaisers Hadrian gefeiert. In Athen IG XIV 739.

IG IH 20;
C
A. tcov fyfflav IG IH 121. 1108.

1114. 1119 usw.; in Ephesos IG XIV 739. 1113.

1102 Z. 26. IG HI 129, ClG 2987 b. Vgl. Arch.

Ztg. LX 398; in Smyrna IG XIV 1102 Z. 28 60 Vaters verstorbener Kinder des Marc Aurel, des

Wqifoia VUfmia) j in Kyzikus CIG 3675, {'Adgi-

avta 'Olvusiia); in Attuda CIG 3952; in Rom
IG IH 128; in Rom, Neapel, Puteoli CIG 32«8.

Vgl. IG III 162 und die Ofteren Erwahnungen
in Inschriften in Kohls Index zum CIG, auch
Bull. helL LX 68fT. und im allgemeinen Beurlier
Le cnlte impe'r., Paris 1891. [Stengel.]

Hadrlanenm. 1) Hadrianeum, Hadrianium,

T. Aurelius Antoninus, T. Aelius Aurelius und

der Domitia Faustina (CIL VI 993—995), des

Kaisers L. Aurelius Verus (gest. 169, CLL VI
991 ; vgl. Hist. aug. Verus 111 und des Conmiodus
(gest. 192, CIL VI 992 ; vgl. Hist. aug. Conimod. 20
und Cass. Dio LXX1TI 2. Zu seiner Bestattung im
Mausoleum durch Pertinax vgl. Hist. aug. Corn-

mod. 17).
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Die Beisetzung des Marc Aurel und der

jungeren Faustina im H. iat zwar nicht ausdruck-

lich fibemefert, jedoch zweifellos (Hirschfeld
a. a. 0. 1161, Jordan-Hulsen Topogr. I 3,

664, 107; vgl. auch CIL YI p. 186). Zur Be-
stattung des Pertinas, dessen Leiclinam zuerst

in der Familiengruft seiner Gemahlin und spater

wohl auch im H. Aufnahme fand, vgl. Hirsch-
feld a. a. 0. Amn. 69.
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EOmera Fig. 852 und 8.' 776f.). ttber einen 1,50 m
hohen Sockel lief eine Reihe rechteclriger (ca.

2 X 4 m) Platten mit den Grabschriften, dann
folgte eine einfache Quaderteilung, oberhalb der
wieder ein mit Bukranien undFestons geschmiickter
Fries lief, yon dem ein Rest noch in der Re-
naissancezeit erhalten war. An den Ecken waren
die Seiten von Pfeilern mit korinthischen Kapi-
tellen (vgl. Lanciani The ruins and excav. 555

Sicher wurde Septimius Severus (Herodian IV 10 Fig. 211) flankiert (vgl. die hauptsachlich nach
1, 4. Cass. Dio LXXVI 15, 4 xai jitsza zovzo ta ooza
Sg vdgiav 3ioQ<pvQQv Xi&ov kfiftXn&h'xa is ze ryv
c

Pmf,tnv Ixopiofh} xai kg to Avrcovtvetov ajtEzH^n;

vgl. Hist. aug. Sever. 19 Hiatus sepulcro Marei
Antonini und 24 urnulam . . . Antoninorum
sepulcro itlaiam), sein Sohn Caracalla (Cass. Dio
LXXVLII 9 zov $ ovv'Avzan'ivov to ze aoijiia sxav&n,
xai to. ooza iv tq> 'Avzwvivsltp xovqpa vvxzbg kg

ztjv 'Ptb/itjv pcofuo&svza he&t] ; vgl. Hist. aug.

Angaben Jac. Sansovinos und Giuliano da
Sangallos entworfene Skizze bei Hulsen ROni.
Mitt. 1891, 141). Von dem radial verlaufenden
Mauerwerk des Unterbaues aus Ziegelwerk und
Peperin wurden in der letztenZeifc gr6Bere Partien
aufgedeckt (Jordan-Hulsen Topogr. I 3, 666).

Uber diesem Unterbau erhob sich der zylin-

drische, fast doppelt so hohe Hauptbau mit einem
Durchmesser von ca. 64 m, in dessen Zentrum

Macrin. 5), seine Gemahlin Iulia Domna und sein 20 sich die Grabkammer (8 m im Quadrat und 12 in
zweiter Sohn Geta im Mausoleum bestattet (Cass.

TT - n i -« n ^- ™ n

Dio LXXVin 24, 8. Zu der Notiz in der Vita des

Geta 7, wonach er maiorum sepulcro, hoe est

Severi, quod est in Appia via euntibus ad por-
tam dextra, specie Septixonii extruetum, quod
sibi ille vivus ornaverat bestattet worden ware,
Hirschfeld Wiener Stud. 1884, 125ff.).

Die Grabschrift des Hadrian und seiner

Gemahlin befand sich bis zum Ende des 16. Jhdts.

Hone) befand. Dieser Rundbau, dessen aufiere

Architektur und statuarischer Schniuck ebenfalls

verloren gegangen ist, war wahrscheinlich durch
einfache Quaderteilung, nach anderen duTeh Pi-

laster oder Saulen gegliedert, auf denen sich

oberhalb des Simscs Statuen befanden; vgl.

FuTtwiingler S. -Ber. Akad. Munch. 1904, 409;
iiber die angebliche Herkunlt der 24 Saulen aus
Pavonazetto in S. Paolo fuori le mura vom Grab-

oberhalb des Haupteinganges, die iibrigen Grab-30mal Hadrians (Rom. Mitt. 1888, 1)5 und Hiilsen
schriften waren zu beiden Seiten in die AuBen-
wand des Grabmals eingelassen. Zur Anbringung
-der Inschriften Hulsen Mm. Mitt. 1891. 142f.

;

(vgl. Lanciani The ruins and excav, 557 Fig. 212),
aur Fassung des Wortlautes Hirschfeld Grabst.

1161, iiber die Anordnung Mommsen Ber. d.

sachs. Ges. 1850, 306 und CIL a. a. O.
Die Aufsicht iiber das Mausoleum ftihrte ein

procurator mausolei-, vgl. CIL VI 8686 M. L7-

ebd. 1889, 242) vgl. Beschreibung d. St. Rom II

1, 413 und Richter Topogr.a 362; zu den
Statuenresten, die sich in mittelalterlichen Bauten
beim Ponte S. Angelo fanden, Jordan-Hulsen
Topogr. I 3, 667, 118.

Den ganzen Bau kronte eine bohe Basis, die

eine Kolossalstatue Hadrians oder eine Quadriga
trug. Zu dem zugleich mit einem Kolossalkopf
des Antoninus Pius im Kastell gefundenen Kopf

pius Aug. L Aeglus proc. mausolaei, dazu40des Hadrian (jetzt in der Rotunde des Vatikan;
Hirschfeld a. a. O. Anm. 63.

II. Beschreibung des Baues. Der Bau
selbst (vgl. Bun sen Beschr. d. St. Rom II 1,

404ff.), von dem uns Prokop eine ausfuhrliche

Beschreibung gibt (bell. Goth. I 22 p. 106 Adgia-
vov zov 'Ptofxaimv amoxQarooog zaqpog sgto TivXag

AvQjjXia; ioTiv, dxdx<ov zov xegtfioXov oaov U&ov
fiokrjv, Mafia Xoyov a^tov • xexoirjzat yag ix Xi&ov
Jlaglov xai oi kifiot eg aXXrjXoiig fiefivxamv ovdsv

Visconti Museo Pio-Clem. VI 45', Helbig 12

n. 305; zu dem Bukranienfries des Oberbaues
(B or sari Not. degh scavi 1892 Fig. 10) Hulsen
ROm. Mitt. 1893, 324 und Jordan-Hulsen
Topogr. 666. Die friiher besonders durch die

Rekonstraktionen von Piranesi, Canina u. a.

verbreitete Ansicht, die auf den Rundbau einen
zweiten, kleineren, mit Saulen geschmiickten

Rundbau von gleicher Hohe setzten, erscheint
<i).Xa ivzog i/ovzeg. IIXevQCti dk avzov ziaaaQsg 50 durch den tatsachlichen Befund und die Unter-
sioiv toat alXtjXaig, evgog ftev axeftov tt eg Xld-ov

fioXtjp ixaozi] syovoa, fifjxog ds vtisq to zijg JioXeoyg

zsi/og. 'AydXfiaza dk avio ex li&ov eloiv zov
avzov dvdg&v zz xai inntav ftavftdma ola), war
mit dem Campus Martius durch den Pons Aelius
verbunden und bestand aus einem machtigen.
iiber 10 m hohen quadratischen, heute fast ganz
verbauten Unterbau von ca. 84 m Seitenlange aus
Tuff(madern, dessen antike Marmorverkleidung

suchungen Borgattis (Castel S. Angelo, Storia

e descrizione) widerlegt.

Der Zugang zu der Grabkammer erfolgte

durch das in der Mitte der Sudseite befindliche

Portal. Ein ca. 25 m langer und 6 m hoher

Gang fiihrt zu einerKische; von dieser bog zur

Rechten eine sanft ansteigende Rainpe ab, die

sich spiralfo'rmig an das Autiere des Baues an-

schhebend in die genau im Zentrum des Massivs
jetzt ganzlich fehlt. uber die auBere Gestaltung 60 liegende Grabkammer fiihrte. Diese Rampe sstzte

dieses Basaments sind wir aus zahlreichen archi-

tektonischen Aufnahmen des 15. und 16. Jhdts.
ziemlich genau unterrichtet (vgl. u. a. Richter
Topogr. 2 279 Abb. 30. Zusammenstellung von
Hulsen R5m. Mitt. 1891. 140 und Hfilsen-
Jordan Topogr. I 3, 666. 115. Rekonstruktions-
zcichnang von Httlaen-F. O. Schulze Rom.
Mitt 1891, 138; vgl. dazu Durm Baukonst der

sich dann als Spiraltreppe bis zur Spitze des

Baues fort; vgl. Thiersch Arch. Jahrb. 1910, 87.

tJber die oberhalb des Grabraumes befindlichen

Teile des Baues Jordan-Hulsen Topogr. 667; zu
dem Porphyrsarkophag, in dem sich Hadrians Ge-
beine befunden haben sollen, Jordan Topogr.
II 433; vgl. Lanciani The ruins and exc. 555.

Umgeben wardas Grabmal mit einem Schranken
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aus Marmor und Bronze, der ungefShr 120 m der grofie Abzugskanal, der mit dem Basament

Seitenlange hatte. Geschmiickt war das Gitter paraUel lief, ausgeraumt und zuganglich gemaqht

wahrscnemlicn
Bronze, die jets

vgl. Borsari Not. degli , , .

Petersen bei Amelung Skulpt. d. vat. Mus. Befestigungswerke verstarkt; seit der Besetzung

I 894 n. 225f. und Taf. 11C. Hulsen ROm. Roms durch die kOniglichen Truppen 1870 dient

Mitt. 1904, 97f. Zu den Mauerresten aus GuB- der Bau militarischen Zwecken.

werk zwischen der Quaimauer des Flusses und J. B. Piranesi Le antichita Romane IV

den Fundamenten des Unterbaues Hiilsen Rom. 10 Taf. 4-12. C. Bunsen in der Beschreibung

Mitt. 1893, 323; vgl. Borsari a. a. O. 420. d. Stadt Rom II 1, 404ff. W. Becker Topo-

III. Spatere Schicksale des Baues. (C. graphie 660f. Canina Gli edifizj di Roma antica

ea Sulle rovine di Roma am Schlufle der IV Taf. 284-286. F. Reber Die Ruinen Eoms^

BorgattiCastel S. Angelo 37ff). Vielleicht zog 1888, 129. M. Borgatti Castel SamY Angelo

schon Aurelian. sicher iedoch Honorius das Mau- in Roma. Storia e descrizione (Roma 1890).

secus XIII, minores XVIII), dafi der Bau wohl The mausoleum of Hadrian and the castle of

infolge seiner besonders gixnstigen Lage zu den Sant
1

Angelo (Rome 1910). Rivoira Di Adriano

wichtigsten Befestigungen der Stadt gehorte; vgl. architetto e dei monument! Adrianei (Rendiconti

Richter Topogr. 2 72. deUa R. accademia dei Lincei 1909) 172^".

Von Theodorich wurde das H. vielleicht als 30 2) Hadrianeum im Marsfelde (Notitia reg.

Kerker benutzt; als die Goten 537 unter Viti- IX: basilicam Matidies tt Mareianes, templum

ges den Bau zu sturmen suchten, warfen Beli- divi Antonini et columnam coelidem . . ., Hadria-

sars Soldaten mehrere Statuen, die das Grabmal iieum; im Curiosum erscheint das H. nicht er-

sehmiickten. auf die Angreifer herab. 546 muBte wahnt). Dieser Tempel wurde von Antoninus

Narses das Kastell dem Totila iibergeben. Da Pius 145 errichtet (Hist. aug. Anton. 8 opera

dem Papste Gregor d. Gr. wahrend der Pest eius haee extant: Romae templum Hadriam,

(590) iiber dem Mausoleum der Erzengel Michael, honori pafris dicatmn), nachdem der Kaiser

sein Schwert in die Scheide steckend, erschienen trotz des Widerspruches im Senat durchgesetzt

sein soil, grundete Bonifatius IV (608—615) zum hatto, dafi Hadrian Divus genannt werde (Hist.

Andenken an diese Erscheinung auf der Hohe 40 aug. Verus 3 qua die togam viriUm Verus acce-

des Grabmals eine Kapelle des hi. Michael pit, Antoninus Pius in oeeasione, qua patris

[S. Angelo inter nubes oder usque ad coelos; templum dedicabat, popido liberalis fuit ;
zu dieser

Armellini Chiese di Roma a 774. Gregoro- liberalitas Hiilsen-Jordan Topogr. I 3, 608,

vius Gesch. d. St. Rom im Mittelalter III 277f.), 19). Weitere fur die Zeitbestimmung des Baues.

an deren Stelle Paul III. die Marmorstatue des wichtige Zeugnisse Hulsen a. a. O. 609, 20.

Engels von Montelupo, Benedict XIV 1740 dessen Was die Identiiizierung dieses Tempels mit

Bronzesfcatue von Verschaftelt setzte. GroBeren noch erhaltenen Ruinen anbetrifft, hat zuerst

Schaden erlitt der Bau 998 durch die Belagerung H. Lucas (Zur Geschichte der Neptunsbasilica

des Crescentius durch Otto III.; im 12. Jhdt. be- in Rom, Prgr. d. Kaiser Wilhelms-Realgynm.

Tiiachtigten sich die Orsini des Grabmals und 50 Berlin 1904, 21 if.) aus stilistischen und tech-

benutzten dieses als Festung. Die ganzliche nischen Eigentumlichkeiten des Baues selbst und

Zerstorung durch die ROmer erfolgte April 1379 der dazu gehflrigen Reliefs mit den sog. Nationeu-

wahrend des Kampfes Urbans VI. gegev seinen darstellungen geschlossen, dafi die in dem seit

Widersacher Clemens VII. (Gregoro vius VI Innozenz II. als dogana di terra, heute als Borse

502f.). Alexander VI. verband um 1500 Engels- dienenden Gebaude auf Piazza di Pietra ver-

burg und Vatikan durch einen langen gedeckten bauten Ruinen (bisher gewohnlich mit basilica

Gang, 1527 diente sie Clemens Vll/als Zufluchts- Neptuni oder templum Neptum bezeichnet; por-

ort vor den Soldaten Karls V. T diesem Papste ticus Neptum zuerst E. Q. Visconti Museo Pio-

und seinen Nachfolgern als Kerker. Unter Paul Clem. Ill 61 not. c, friiher auch tkermfaje

III. erhielt der Oberbau seine jetzige Gestalt, 60 Agrippin(a)e, Federzeichnung des A. Strozzi

Paul IV. lieB es 1556 mit einer Befestigung aus 1474 im Cod. Laurent, del Kedi 77, tempio di

Wall und Graben in Form eines funfstrahligen Marte, Palladio Archit. IV cap. 15, dann por-

Sternes umgeben. 1624—1641 nahm Urban VlII. ticus, basilica und templum Antonini Pii ge-

jene Umbauten vor, die der Engelsburg im wesent- nannt) tlberreste des von Antoninus erbauten Ha-

lichen die Gestalt gaben, die sie noch heute driantempels sLnd; vgl. Reber Ruinen Roms 25 7if.

besitzt. 1822-1826 wurde der Innenbau frei- Der TempeL ein korinthischer Peripteros von

gelegt, der Gang zur Grabkammer und diese kolossaler GroBe, erhob sich auf einem ursprung-

selbst vom Schntt befreit, 1826 und 1827 auch lich ca. 5 m hohen, jetzt zum Teile unter dem
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StraBenniveau Uegenden Unterbau (zur Gestalt

der Basis Villain Temple de Marc-Aurele pi.

I n. 3) und hatte an den Langseiten wahrschein-

lich 15 ca. 15 m hohe Saulen (vgl. Reber
257f.) aus weiiiem Marraor, denen je 8 Saulen an
den Breitseiten entsprachen. Erhalten sind noch
II Saulen der nbrdlichen Langseite und groBere

Reste der einst mit Marmorplatten bedeckten, aus
Peperinquadem bestehenden Cellamauer, wahrend
die Stidseite Yollig zerstOrt erscheint. Auch Teile 10
vom antiken Architrav und Fries sind noch er-

halten (Lucas a. a. 0. 4), Gesims und Attika

sind modemer Zubau. Vom Innenbau der Cella,

der als Tonnengewolbe mit halbrunder AbschluB-
nische konstruiert war, sind noch groBere Partien

vorhanden. Abbildnngen: Reber 256f. Strack
Baudenkm. d. alten Rom Tat 17. Petersen Vom
alten Rom 3 81, Abb. 61 u. a. Vgl. Laneiani
Bull. com. 1878 taw 4 5. 1883 tav. 1/2.

Ringsherum war der Tempel mit einer viel- 20
leicht zweigeschossigen Porticus umgeben, deren

Reste sich groBtenteils 1878 fanden; von den
Grundmauern der Westseite fand sich ein Stuck
in den Kellern des Palazzo Cini (vgl. Canina
Edifizj I 312), von denen der Nordseite in Kellern

der Via dei Bergamaschi ; vgl. Laneiani Forma
urbis Romae 15. In der Mitte der Westseite

(und dementsprechend vielleicht auch an der

Ostseite) scheint sich ein reichgeschmuckter Ein-

gangsbau mit Saulen aus Giallo antico befunden 30
zu haben (vgl. Urlichs Beschr. d. Stadt Rom
TIT 3, 150. Laneiani Bull. com. 1878, Uff. und
Not. degli scavi 1878, 65; dazu Laneiani Bull,

com. 1883, 25ff. und Pellegrini Bull. d. Inst,

1878, 105f. Zum Architrav, Fries und Gesims
der Porticus Lucas a. a 0, 6). Hochreliefs mit
Darstellungen weiblicher Figuren — Personifika-

tionen barbarischer, dem romischen Volke unter-

worfener Stamme und Flachreliefs mit Trophaen-

hildern schmuckten den Bau (zuerst zusammen- 40
gestellt von Lucas Arch. Jahrb. 1900, Iff.;

vgl. Laneiani Bull. com. 1878, 21ff. Neu be-

arbeitet von Bienkowski De simulacris barb,

gentium, Krakau 1900; vgl. Jatta Le rappresen-

tanze figurate delle provincie Romane, Rom 1908),

Wahrend man nun fruher gewohnlieh annahm,
daB sich diese Darstellungen am Sockel des Tem-
pels befanden — unter den Saulen die Bilder der

rOmischen Provinzeti. in den Interkolumnien die

Trophaen; vgl Richter Topogr, 2 242, Lan-50
ciani a. a. 0. 23f. und Petersen Vom alten

Rom 2 82f. — will sie Lucas (Jahrb. 3 und Prgr.

18f.) auf die Attika des Baues versetzen. Vgl.

dazu Bienkowski a, a. 0. 62 mit eigener Re-

konstruktionsskizze.

Im ganzen fanden sich bisher 20 Personifika-

tionen; drei sind jetzt im Neapler Museum (Saal

der puteol. Basis; Bienkowski Fig. 53. 54. 59.

Gerhard-Panofka Neapelsant. Bildwerke 58 nr.

187 und 94f. nr. 313. 322), eine im Palazzo Farnese 60
^Bienkowski Fig. 62. Matz-Duhn Ant.BUdw.
in Rom III 3623 a), zwei im Palazzo Odescalchi
(Bienkowski Fig. 63. 64. Matz-Duhn III

3623), sieben im Hofe des Konservatorenpalastes
(Bienkowski Fig. 65. 67. 69. 71. 73—75; vgl.

Micuaelis Rem. Mitt. 1891, 54. Boll. com. 1878,
288f. und 1883, 263f.j, eine im Giardino della
Pigna (Amelung Skulpt d. vat. Mua. I 835. 53

Taf. 94), zwei in der Villa Doria PamfiU (Bien-
kowski Fig. 79, 80. Matz-Duhn TH 3529, 3794).
Vier einst in der Vorhalle des Pantheon auf-

gestellte Provinzen sind verschollen; drei davon
finden sich in SMzzen im Cod. Barb. XLVIII 101,
die vierte wird uns nach Lucas' Vermutung von
Demontiosius Gallus Romae hospes (1585) p, 13
gegeben. Vgl. Bienkowski Fig. 81—84.

Von den Trophaenreliefs sind 9 bekannt; drei
stehen im Konservatorenpalast (Lucas Jahib.
Fig. 22, 23, 25 ; Bull. com. 1878, 284 n, 4-6),
zwei im Neapler Museum (Gerhard- Panofka
52 n. 175. 199; Abb. Mus. Borb. Ill tav. 58),

eines im Palazzo Altieri (Laneiani Ann. d. Inst.

1883, 8), drei sind verschollen und nur durch
die Skizzen des oben genannten Cod. Barb, (vgl,

Lucas Jahrb. Fig. 24. 26) bekannt,
Zu den Fundnotizen vgl. Jordan-Hulsen

Topogr. I 3, 609, 21; uber die Benennung der
einzelnen Darstellungen Lucas Jahrb. 28ff.

Architektonische Aufnahmen von den Resten
des Baues und seiner Restauration (vgl. Lucas
Prgr. 13ff.): A. Palladio I quattro libri dell'

architettura (1570) 1. IV cap. 15 ,Del tempio di
Marte 1

, J. B. Piranesi Campus Martius (1762)
tab. 34 (Frontansicht) und 35 (Innenansicht).

Desgodetz Les edifices antiques de Rome (1822)
pi. 64-66 ,BasUique d' Antonin. 1 A. Villain Re-
staurations des monuments antiques (1824) , Temple
de Marc-AurUe (danach Bienkowski De simul.
barb, gentium 52. 53. 63); Can in a Gli edifizj di

Roma antica (1848) II tav. 148 Portico e tempio
di Nettuno. Vgl. Bull. com. 1878, lOff. 1879. 140.

1898, 163. Not. degli scavi 1878. 64. 92. 1879,
68. 240. 267. 314. 1880, 228. 1883, 81. 1898, 40.

Altere Ansichten des Baues in Stichen, Holz-
schnitten und Handzeichnungen ausfiihrlich Lu-
cas Prgr. 6ff.

Literatur: Beschreibungd. Stadt Rom III 3,

115. W. Becker Topographie 637. Reber Die
Ruinen Roms 257ff, 0. Gilbert Gesch. u. Topogr.
d. Stadt Rom III 126. R. Laneiani The ruins

and excavations of ancient Rome 489ff. O.Richter
Topographie^ 242f. H. Lucas Zur Geschichte
der Neptunsbaailika in Rom (Berlin 1904). Jor-
dan-Hiilsen Topogr. d. Stadt Rom im Alter-

tum I 3, 608L; vgl. Kiepert-Hulsen Fonnae
urbis R. 14 {basilica Neptuni) und 79 (templum
Hadriani). Rivoira Di Adriano architetto e dei

monumenti Adrianei (Rendiconti della R. acca-

demia dei Lincei 1909) 172ff. [GaU.]

Hadriani circus s. Naumachia.
Hadrianion {'Adgtavubv) heifit im 2. Jhdt.

n. Chr. der athenische Schaltmonat , dem bis

dahin der Name Ilooidetbv ft zukam, IG III 1121.

1124 u. o.; vgl. Bergk Jahrb. f. Philol. LXXLX
(1859) 194. Der Monat ist zu Ehren des Kaisers

Hadrian benannt, der sich besonderen Ansprnch
auf den Dank der Athener erworben hatte

(Mommsen Feste der Stadt Athen 168. 465),

und fur die Benennung ist doch wohl ein Fest
Hadrianeia die Voraussetzung, das sich aufier fur

Ephesos, Kyzikos und Smyrna (Inschr. v. Olymp.
237, 8. Bull. hell. XXVIII [1904] 85, 17) fur Eleusis

£E(pt}iu dgx- 1883, 19) nachweisen laBt. S. auch
den Art. Hadrian os. [Bischoff.]

Hadrianis, Phyle in Anttnoupolis in Agypten,
geschaffen zugleich mit der Grundung der Stadt

5U/o naananoi pros uiympon

durch Hadrian 130 n. Chr., BGU I 301, 2. HI
709, 24. P. Oxv, Vin 1110, 4. W. Weber Unter-

such. zur Gesch. Hadrians 249ff. [Walter Otto.]

Hadriauoi pros Olympon {pi 'AS^iavoi itgog
v
OXv(tstov [Munzen Head-Sworonos 'lazog. No-

f«<fy*. II 41. Imhoof-Blumer Kleinasiatische

Miinzen 20f., 505] oder iv 'QM^m?), Stadtchen

im kleinasiatischen Mysien in der Provincia Asia

{in byzantinischer Zeit [Ramsay Hist. Geogr,

Asia min. 161] in Bithynien), gegrundet vom Kaiser

Badrianus an einem westlichen Pafi des mysi-

schen Olympos am linken Rhyndakosufer (Wad-
aington Rev. Numism. 1852, 90. Der FiuBgott

ist auf Munzen dargestellt) und nach ihm benannt,

Heimat des Redners P. Ailios Aristeides (geb. 129

n. Chr.) Aristid. teg. I6y. Ill 596 (s. hierzu Ram-
say 437); vgl. Bd. II S. 886. Said. Socr. hist,

eccl. VII 36. Hierocl. 693. 1. Concil. Nicaen.

n 51. 572 Cone. Chalc. 176. Not. episc. I 197.

VHI 208. IX 117, heutzutage Ruinen bei Edir-
nus oder Adranos. Als Entfernung von Poimaenon
(bei Eski Mandschas) wird bei Aristeides 160
Stadien s&ddstlich augegeben. S. hieriiber und
uber die Entfernungen von Kyzikos, vom See
von Miletopolis, von Pergamon Ramsay Hist.

Geogr. of As. min. 157. 437. Sestini Lettere
Numism. VIII 14. v. Hammer Umblick auf einer
Reise von Constantinopel nach Brussa 84. W.
Leake Asia min. 272. Marquardt Cyzicus 25.

W. Hamilton Researches in Asia minor I 90ff.

Aufier den oben angefuhrten Stellen bei Ramsay
noch S. 160. [Burchner.]

Hadriauopolis. 1) SrQazovittsia "Adgtavo-
noXts (Munzen ; Inacbrift von Kyrk agatsch, L e B a s-

Waddington Asie min. nr. 1043), mysolydische
Stadt im Kaikostal (Gelerab^ tschai) in Westklein-
asien. nahe bei Germe in Mysien (s. d.). Ruinen
bei Silerik, Hamidi^ und Gebeler, westlich von
Gelembe". R. Kiepert Karte v. Kleinas. B I. H.
wohl 123 n. Chr. beiGelegenheit des Besuchs durch
den Kaiser Hadrianus genannt. Imhoof-Blumer
Griech. Munzen 1890, 199—202; Lyd. Stadt-
munzen 3. 28ff. Head- Svoronos 'loroo. No/niof*.
B 69. Wohl zu unterscheiden von H. in Karien.
Der Beiname H. wurde der Stadt Stratonikeia
(s. d.) wohl 123 n. Chr. vom Kaiser Hadrianus
gegeben. Zu unterscheiden von dem siidlicher

gelegenen Stratonikeia in Karien (s. d.). Die
Miinzlegende 2TPATONIKEQN . KAIKOZ mit
Flufigott und die Inschrift (s. o.), die bei Kyrk
agatsch in der Nahe vom aiten Germe in My-
sien gefunden wurde, beweisen die Verschieden-
heit. In letzterer ist von einer (iovkr) und einem
dijfios 'AdQtavonoleiT&v SxoaToveixeoiv die Rede.
Spater noch Munzen unter ^Caracalla, Iul. Main-
maea, Valerianus und Galliehus. S. den Art. Stra-
tonikeia in Lydien.

2) Hadrianupolis Chaon. (fj 'Adgtavovaohs Hie-
rocl. 651, 8. Procop. de aedif. IV 1, 4. Not, episc.
Ht 550), Stadt in der epeirotischen Chaonia, zur
Zeit des Kaisers Iustinianos Iustiniaoopolis ge-
nannt. Procop. de aedif. IV 1,4; spater Drino-
polis, Not. episc. X 623. XIII 474. Leake Tra-
vels m North. Greece I 76. Kiepert FOA XVI.

3) Hadrianupolis Kar. (ij 'AbQtavovnoXtg, Steph.
Byz. s. 2jQarovitcsia)

t Name der Stadt in Karien
nach der Neubegrfindang durch Kaiser Hadrianus,
jetzt Eski bissar, R. Kiepert Karte v. Kleinas.

mananopoiis ai74

C I. Die Munzen mit der Aufschrift AAPIANO-
nOAEITQN CTPATONEIKEQN gehoren zu
Stratonikeia 'in Mysolydien. S. Nr. 1. [httirchner.]

4) Hadrianopolis, Stadt in Bithynien (spater

zu-Honorias gezogen). Iustin. noveil. 29, l.Hiero-
kles 695, 3. Not. episc. I 265. Ill 215. VIII 317.
IX 226. X 337. XHI 197. Munzen von Hadrian
an, der auf ihnen nuovr)? heifit. H. Kiepert und
Perrot (Galatie et Bithynie I 45) verlegten es

10 in die Umgegend von Viranschehir ; dort ist es

auch vonMendel durch Inschriften rixiert worden,
Bull. hell. XXV 5f.; R. Kiepert Karte von Klein-

asien A III und FOA VHI, Text 2. Dadurch
erledigt sich die Annahme von Tomaschek
S.-Ber. Akad. Wien, phil.-hist. CI. 1891 VIH 76
und Ramsay Asia Minor 323, 193. 318, die an
Zafaranboli denken. Die frttherH. zugeschriebenen
Munzen gehoren anderen gleichnamigen Stadten
an, Imhoof-Blumer Journ. internat. arch.

20 numism. I 207.

5) Stadt in Pisidien, Hierokles 672, 11. Not.
episc. I 420. Ill 373. VII 197. VHI 474. IX 383.
X486, XIII, 336. Cinnam. II 5. Sterret Papers
of the American school, Athens II 168 nr. 160
hat in Kara Agha, nordwestlich von Ikonion, eine

Inschrift mit 'AdQtavojtoXsirijg gefunden; dort in

der Gegend mufi auch die Stadt gelegen haben;
vgl. auch Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien,
phil-.hist. CI. 1891 VIII 103. Anderson Journ.

30 hell. Stud. XVHI 116. R. Kiepert FOA VIII,

Test 12f. Die Gleichsetzung mit Thymbrion
(Ramsay Asia Minor 42, 140, 359, 393) ist mehr
wie unsicher. Miinzen mit AAPIANOIIOAITQN,
Imhoof-Blumer Kleinasiatische Munzen I 232f

.

Head HN 564. Catal. Brit. Mus. Phrygia
LXIV, 225. [Ruge.]

6) s. Zephyrion Ciliciae.

7) s. Olympos Lyciae.

$)(AdQiavovnoXt$, bei spaterenByzantmern auch
40 'ASgiar. Name mehrerervon Kaiser Hadrian gegrun-

deter oder erneuerter Stadte, s. Hist. aug. Hadr. 20
multas civitates Hadrianus appeUavit ut ipsam
Carthaginem et Aihenarum partem), Stadt in

den keraunischen Bergen in Epeiros, durch Ha-
drian gegriindet, von Iustinian I. erneuert und
Iustinianopolis genannt, Hierokl. syn. 657. Pro-

cop. de aedif. IV 1. Wahrscheinlich gehoren Ihr

die Ruinen aus romischer Zeit am linken Ufer des

Drynos unterhalb Libochowo an. Leake North.
50 Gr. I 75f. Bursian Geogr. I 19.

9) Stadt in Thrakien, an der Mundung der
Tundscha (Tonxos) in die Maritza (Ilehros), in

fruchtbarer Niederung (10 m), das untere Tal der
hier schiffbar werdenden Maritza und die StraBe
vonMitteleuropa nach Constantinopel beherrschend,
deren letzte Hauptstation sie bildet. Der Platz

war jedenfalls, schon ebe Hadrian ihn zur Griindung
einer neuen Stadt ersah, von einer thrakischen

Siedelnng eingenommen, doch stimmen die An-
60 gaben uber deren Namen nicht iiberein. Ammian.

XIV 11. 15. XXVII 4, 12. Eutrop. VI 8 nennen
Uscudama als alteren Namen, uber den vgl,

Tomaschek Die alten Thraker LT 2, 57f. Ver-

einzelt ist die Benennung Qoneis bei Steph. Byz.
s. rovetg. Eust. za Horn. p. 291. Haufig findet sich

dagegen der Name Orestias, Hist. aug. HeHog.
7, 8 Orestam . . urbem Hadrianus suo nomini vvti-

dieari iussit. Zonar. XVII 23 'Ogsoudda . .ovzat
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JidXai 17 Ttoktg ixaXetro rov fiaoiAdats "Ad'gtavov.

Niket. Chon. Nikeph. Greg. Leon, Chalkok. u, a.

gebrauchen mit Vorliebe diesen Namen, welcher
makedonischen Ursprungs zu sein scheint, s. H.
Kiepert Lehrbuch 330. A. Dumont Mel. d'epigr.

(Paris 1892) 322 nr. 1. Die Miinzen reiclien

von Hadrian bis Gordian, s. I). Kalopathakes
Thracia prov. Rom. (Lips. 1893) 35 ; ebd. Nach-
weis der spiirlichen Inschriften, dazu M. Para-
nikas

e
Ett. $doL Zvtt. XXVII (1900) 389-393, 1018. Lebensjahr, Mitglied des KXeyMQtov genann-

wo nr. 2 'EfigvCekpts Zev&ov fur das Fortleben ten Kreises Ton Herodes' vorziigrichsten Schiilern,
fTii»alri«i»Tifin Va7tannin a vimnff i rtTniT-iicfv.i+-i-ir tto- in T?niralT4-o+ *vii+- ,\ifl'n+,.,Mr, n /C*.-.^ „ * A £ ' \

S. Baedeker Agypten 205 und Gayet Notice
relative aux objets recueillis a Antinoe, Paris 1903.

[Pieper.]
HadriauoB. 1) 'ASgiav6s t

als rOmischer Burger
wahrscheinlich Claudius Hadrianos (Groag Wien.
Stud. XXIV 264, 3), griechischer Sophist au&
Tyros, geboren spatestens im J. 113 n. Chr,
(Clinton Fast. Rom. II p. 119 zum J, 131),
Schiiler des Herodes Attikos in Athen in seinem

thrakischen Volkstums zeugt. Administrate ge-

horte H. seit Diocletian zur Provinz Haemimon-
tus (s. d.), deren Hauptstadt sie war, s. Ammiau.
a. a. O. Not. dign. or. X, dazu Becking S. 242;
als StraBenstation erscheint sie in Int. Ant. 137.

175. Tab. Peut. Im 4. Jhdt. befanden s i(*h dort

bedeutende Waffenfabriken (fabricae . . . scutaria
et armorum Not. dign. a. a. 0.) , deren Arbeiter

in Rivalitat mit Aristeidcs (Suid. s. "Adgiavog) ;

scheint spater auch in Ephesos aufgetreten zu
sein (Philostr. vit, soph. p. 107, 25 Kayser). Nach
dem Tod des Herodes , dem er die Leichenrede
hielt, wurde er etwa 1 76 dessen Nachfolger auf dem
Lehrstuhl fur Rhetorik (Suid. s. 'IIqwQ^ 'IovXtos).

Von hinreiBender Beredsamkeit, voll von Selbst-

gefiihl und glanzend im auBeren Auftreten, wurde
gegen die Goten als besondorer Heeresteil fochten, 20 er vom athenischen Volk hoch gefeiert, zum
Ammian. XXXI 6. Ein groBes Gebaude , wahr-
scheinlich ein Nymphaeum, fiudet sich auf einer

Miinze mit der Aufschrift adgtav OIJOAITQN,
s. Rom. Mitt XXI (1906) 93. Tiber die Topo-
graphic und Lokalgescbichte der Stadt ist aus

vorturkiseher Zeit sonst wenig bekannt ; sie wird
meist nur im Zusammenhang mit Ereignissen er-

wiihnt, die sich in ihrcr Nahe abspielten, so in

den Kiimpfen zwischen Constantinus und Licimus,

athenischen Burger gemacht und wesentlich in

folge seiner allgemeinen Beliebtheit von der Schuld
an der Totung eines ihm unbequemen Sophisten
vom Statthalter von Achaia freigesprochen. Nach
Herodes" Tod horte ihn Marcus Aurelius bei einem
Besuch in Athen und zeichnete ihn besonders aus.

Damals scheint er auch mit dem Consul Cn,
Claudius Severus bekannt geworden zu sein, dem,
er vermutlich das rOmische Burgerrecht verdankt,

Ammian, exc. Vales. 17. 24. Zosim. II 22, 3, 30 und dem er spater in Ephesos cine Statue ge-
dann unter Constantius (354 n. Chr.), Ammian.
XIV 11, 15 und besonders in den Kampfen mit
den Goten und der grofien Schlacht daselbst im
J. 378, Ammian. XXXI 6, 1—16, 2, dazu Gib-
bon Hist, of Decline usw. c. 26. Im J. 586 hielt

die Stadt eine Belagerung durch die Avarcn aus,

dagegen wurde sie wiederholt von den Bulgaren
und spater von den Kreuzfahrern verwustet, Theoph.
103. 284, 500f. de Boor. Theophyl. Simok. I

"

setzt hat (Groag Wiener Stud. XXIV 261ff.).

Auch in Rom, wohin er dann als Lehrer dei

Rhetorik an dem von Kaiser Hadrian gestifteten

Athenaum versetzt wurde, erregte er die groBte
Bewunderung selbst derjenigen, welche hicht
Griechisch verstanden. Galen. XIV 627. 629 K.
erwahnt seine Anwcsenheit bei anatomischen De-
monstrationen mit der Bemerkung, H. sei damab?
noch QTJicoQ, nicht Sophist, d. h. noch nicht In-

5. LT 17. Seit 1204 zum lateinischen Kaisertum 40 haber der romischen Professur gewcsen. DieseEpi-
gehorig, wurde sie in der letzten Phase des wieder-

hergestellten byzantinischen Rciehes fruhzeitig

(1361) eine Beute der Tiirken, die bis zur Er-

oberung von Konstantinopel hier ihren festestcn

Sitz und noch bis in das 17. Jhdt. zeitweilig die

Residenz ihrer Sultane hatten. Hiedurch wurde
der Stadt ein wesentlich anderer Charakter auf-

gepragt, den sie bis heute bewahrt hat. Den
Namen veranderten die Tikrken in Edreneh oder

sode nmfl jedenfalls nach 163 fallen. Als er schon
im Sterben lag, tibertmg ihm Commodus noch
(spatestens im J. 192) das Amt eines kaiserlichen

Sekretars. Er starb im 80. Lebensjahr. Seine
Schiiler sind die Sophisten Polydeukes, Proklos
und Apollonios von Naukratis, Apollonios von
Athen, der Lykier Herakleides und Quirinus von
Nikomedia. Das Pathos seiner Reden ubte er

durch Studium der Tragodie. Fur Lobpreisungen
Edirneh; eine Schilderung zur Zeit der Machtfulle 50 der Schonheit einer Stadt empfiehlt ihn als Muster
des Osmanentums (17. Jhdst.) gibt der turkische

Geograph Hadschi Chalfa, s. Jos. v, Hammer
Rumeli und Bosna (Wien 1812) 1—15. Uber ihre

Geschichte in neuereT Zeit s. bes. v. Hammer-
Purgstall Gesch. d. osman. Reichs 2 Register,

iiber den heutigen Zustand Baedeker Konstan-
tinopel (1905) 31ff. Meyer Turkei (1902) 68ff.,

beide mit Plan. AuBerdem vgl. C. Jirecek Heer-

straBe von Belgrad nach Konstantinopel (Prag

Menand. de encom. (Walz Rh. Gr. IX 244, 19).

Nach Suidas s. v. schrieb er technische Schriften

(5 Biicher jieqI l&t&v loyw, 3 Bucher ^gl rwv
h xals azdaeatv idicopdztov), fiekhat, 7 Biicher

Metamorphosen, epideiktische Reden, einen Phala-
ris, eine Trostrede auf den kaiserlichen Sekretai

Celer. Vgl. im ganzen Philostr. vii soph. II 10

p. 89— 94 K. Erhalten glaubt man von ihm vier

kurze psZhat und einige Sentenzen, die zuerst

1877) 47f. 132f. H. v. Moltke Briefe uber Zu-60von Leo Allatius (Excerpta varior. Gr. sophistar.

stande in der Tiirkei (Ges. Werke VIII). Th.
Fischer in Kirchhoffs Landerkunde v. Europa
II 2 (1893). [Oberhummer.]

10) 'AdgtavovnoXtg (Steph. Byz. s. v.) = 'Avxtvoeta

Antinoe in Oberagypten, S. Bd. I S. 2442.
In den J. 1902/3 haben dort Ausgrabungen statt-

gefuaden, die bedeutende Oberreste bloBlegten,
so ein Theater, TriumphbOgeu, Sanleng&nge uaw.

et rhetor., Rom 1641) herausgegeben, dann in

Walz Rhet. Gr. I 526-533 und in Hi neks
Polemo p. 44— 51 abgedrnckt sind. Es ist jetzt

erkannt, dafi alle diese Stiicke anBer dem ersten

(fiber ein wegen Giftmords angeklagtes Weib,
das nicht verbrannt werden kann, als dnrch ein

anderes Weib, welches dann wegen Zauberei eben-
fells zn yerbrennen der Rhetor beantragt— solche
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vsto&iam m6gen ihm nach Philostr. vit. soph,

p. 94, 9 K. den Beinamen yorjc eingetragen haben

;

s. ubrigens uber diesen Beinamen auch Di-els
S.-Ber. Akad. Berl. 1884, 344, 1. W. Schmid
Atticismus II 2, 1) von Iamblichos sind (Her-
cher Herm. I 362ff.). Dafi er (wie Kayser
zur Einzelausgabe von Philostr. vit. soph. p. 346
meint) in Luc Demon, c. 14 gemeint sei, ist

nicht wahrscheinlich (Bergk Griech. Lit IV 551,

45). Eine Ausgabe von H.s Schriften besafi Liba-

nios (ep. 546), der anch (T. in 362 R.) eine

Trauerrede von ihm auf den Geliebten des Kaisers

Verus, den Tanzer Paris, erwahnt (Rohde Kl.

Schr. n 96, 1). Er wird auch identisch sein mit
dem Verfasser einer homerisch stilisierten 'AXs-

tavdQias in mindestens sieben Biichern, aus der

Steph, Byz. s. "AozQaia und 2aveia zitiert.

[W. Schmid.]

2) 'ASqiclvos, Bezeichnung des vierten agypti-

schen Kalendermonats Choiak (Dezember), haufig

in den Papyri und auf den Ostraka der Kaiser-

zeit; vgl. Wilcken Gr. Ostraka I 810. Die
Bcziehung des Namens ist klar; s. auch den Art.

Hadrianion. [Bischoff (nach Dittenberger)].

Hadrianothera oder Hadrianotkerae ({[at]

Ety-
r
AdQiav6{h}Qat) , in MiBverstandnis der alten Ety
mologie des Namens (s. den Art. Hadrianus
und W. Ramsay Hist. Geogr. of As. Min. 437).

Cass. Dio LXIX 10. Hist. aug. Hadr. 20. Hie-

rocl. 663 'Adgtavov &f)Qat geschrieben, Hadrianu-
teba Schreibfehler in der Tab. Peut. Geogr. Rav.

Georg. Cedren. hist. I 437 B. Not. Episc. I 153.

Ill 86. VII 139. VIH 164. IX 71; Not. episc.

X 212. XIII 72 'Ayetavov #i?oai. S. auch 'Axv-

gaovs in Not. episc. Der zweite Teil des Namens
ist wohl mit dem kleinasiatischen -teira-thyrai

(— befestigte Stadt) zusammenzubringen , im
kleinasiatischen Mysien (spater Hellespontos) an
der StraBe zwischen Miletopolis und Pergamon.
Miinzen: Head-Sworonos r

lazog, JSo^itafi. B'

41. Imhoof-Blumer Kleinas. Mtinzen 21. Die

Behorden oTQaztjyoi oder agxovieg. GroBbronzen
mit dem Namen des Lieblings des Kaisers Ha-
drianus ATA&OC HPQC ANTJNOOC (vgl. o.

Bd. I S. 2440f.). Ramsay ,Achyraus ist ent-

weder der byzantinische Name von H. oder einer

benachbarten Feste an ihrer Stelle', vgl. Notit.

episc. ed. Parthey Index s. 'A%vQaov$. tJber die

Distanzangaben der Tab. Peut. Ramsay 167.

Die Stelle von H. bei Achjraus mit Fragezeichen

bei R. Kiepert Karte von Kleinas. B 1 bei

Balikesri im antiken *Ania$ nediov (s. o. Bd. I

S. 2801) angesetzt. tber H. auf einem Hiigel

bei Bey-Kjoi 5 km von Kebsud I. A. Munro
Journ. hell. Stud. XXI (1891) 234f. [Burchner.]

Hadrianas. 1) Beiname des Kaisers P. Aelius

Hadrianus (117—138 n. Chr.), s. Aelius Nr. 64,

und mehrerer Verwandter seines Hauses, Aelius
Nr. 63. 65 ; SuppL-Heft I S. 14, auch des Kaisers

Pius (138—161), den H. wenige Monate vor
seinem Tod adoptierte und der sich als Kaiser
Imperator Caesar T. Aelius Hadrianus Antoni-
nus Augustus Pius nannte, s. Aurelius Nr. 138.

Einer seiner Enkel, ein Sohn des Kaisers Marcus
and der jungeren Faustina, fuhrt gleichfalls den
Namen H., s. Aurelius Nr. 144. [Stein.]

2) Hadrianus, als Proconsul von Asia unter

Traian auf Mnnzen aus Thyatira genannt (Wad-
Paaly-WiBeow»-KroU VII

dington Fast. d. prov. As. nr. 117. Head Cat.

Greek coins, Lydia p. CXXH 304,1. Heberdey
Osterr. Jahresh. VLH 1905, 232). Nach der Titu-

latur Traians zu schliefien, fungierte er zwischen
103 und 113 (Heberdey weist sein Proconsulat
einem der J. 102/3, 105/6, 110—112 zu). Mit
dem nachherigen Kaiser Hadrian hat er, wie zu-

erst Waddington zeigte, niehts zu tun. Viel-

leicht kann er mit dem Consular C. Ca . . . .

10 [SJtatilius Sevents Hafdrianus] identifiziert

werden (Not. d. scav. 1907, 545 Rom; ein T.

Statilius Maximus Severus Hadrianus ist von
123 bis 138 als Besitzer grofier Ziegeleien nach-
zuweisen; das Gentile Ca . . . laBt sich etwa zu
Ca[ssius] erganzen, vgl. Cassius Hadrianus o.

Bd. HI S. 1723, und [Statjilius Cassius Tauri-
mts, Frater Arvalis im J. 155). [Groag.]

3) Beiname anderer Manner, s. Cassius
Nr. 46; Claudius Nr. 170; Lucceius; Stati-

20 liu s Maximus Severus ; TJ 1 p i u s.

4) Hadrianus, Praefectus Aegypti im J. 379 (?)

Exc. lat. Barb. 62 b bei Schone Eusebii chronica

I S. 238.

5) Hadrianus, Alexandriner (Claud, carm. min.
21 [80]. 22 [39], 20. 55-58). Als Comes sa-

crarum largitionum im Occident erwahnt am 6.

August 395 (Cod. Theod. V 14, 35), als Magister
officiorum nachweisbar vom 5. Juli 397 (Cod.

Theod. VI 26, 11), bis zum 16. Marz 399 (Cod.

30 Theod. VI 27, 11), als Praefectus praetorio Ita-

liae (Symm. epist. VI 34. Cod. Theod. XI 20,

3. XIII 5, 31. XVI 5, 37. 6, 4. 5) vom 27. Febr.
401 (Cod. Theod. I 10, 6. Cod. lust. X 16, 11)
bis zum 5. Okt. 405 (Cod. Theod. XI 20, 3 ; vgl.

aus dem J. 401 Cod. Theod. Vni 2, 5. XI 7, 16.

XV 1, 41, aus dem J. 403 Cod. Theod. VI 27, 13.

VII 18, 11-14, aus dem J. 404 Cod. Theod. VH
5, 2. VIII 5, 65. XHI 5, 31. XVI 8, 17, aus dem
J. 405 Cod. Theod. II 8, 24. XV 1, 43. XVI 2, 35.

40 5. 37. 6, 4. 5. Const. Sinn. 2. Cod. lust. XI 59, 11;
undatiert Cod. lust. XI 71, 3), und zum zweitenmal
vom 3. Aug. 413 (Cod. Theod. XV, 14, 13) bis

zum 3. Marz 414 (Cod. Theod. VI 29, 11. VII
4, 33. 8, 12 ; wohl falsch datiert vom 30. Jan.

416 Cod. Theod. VII 13, 21). Claudian griff seine

Raubgier in einem bissigen Epigramm an (carm.

min. 21 [80]), sah sich aber spater gezwungen,
ihn in der Deprecatio ad Hadrianum ^carm. min.
22 [39]) um Verzeihung zu bitten , mit welchem

50Erfolge, ist unbekannt. Birt Claudii Claudiani

carmina p. XI.

6) Rufius Synesius Hadirianus (so), Praefectus

urbis, CIL VI 32202. [Seeck.]

Hadrias s. Adria.
Hadrumetum

,
phonizische Stadt (tyrischer

Grundung, Solin. XXVII 9) an der afrikanischen

Kiiste (Sail. lug. 19). Die Notiz des Stephanus
Byzant. von einem Griinder 'Adgvfujg ist wert-

los. Der phonizische Name ist unbekannt; bei

60 den Rtfmern heifit die Stadt Hadrumetum, und
zwar mit Aspiration nach dem Zeugnis der Miinzen
aus dem Beginn der Kaiserzeit, der uberwiegenden
Mehrzahl der Inschriften und mancher alteren

Handschriften, z. B. aesPuteanus des Livius (XXX
29, 1) ; bei den Griechen 'ASqvuijg {Scylax peripl.

110. Polyb. s. u. Strab. XVII 834), 'Ad&MTog
'Ad^vpttjTov, 'AdQovuijToe oder 'ASQOVftijxov {Schrei-

berversehen sind: 'Adedftvroe, 'A$edfitjwe, 'Adgd-
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ftevrag; s. Roissevain zu Cass. Dio XLI1 58, 2).

Zur Zeit der karthagisctaen Grofimacht von dieser

abhangig, wurde H. von' Agatnokles im J. 310

zur fjfbergabe gezwungen (Diodor. XX 17), bildete

im J. 202 den Stiitzpunkt der Operationen Han*

nibals, der dort landete und dorthin von Zama
aus floh (Polyb. XV 5, 3. 15, 3. Nepos Hann. 6.

Liv. XXX 29, 1. 35, 4. Appian. Lib. 33. 47).

Im dritten Pumschen Krieg stellte H. sich auf

due Gottheit, wahrseheinlich Saturnus frugifer,

sich genau ebenso abgebildet findet wie auf einer

Bronzemunze von H. (Cohen HI ed. 2, 421 nr.

68ft\; vgL MttlleT Num. de TAfr. suppl. 42).

Ihre Bedeutung verdankte die Stadt dem. Handel
nnd der Fruchtbarkeit ihres Gebietes und des

Hinterlandes. Yon dem Handel zur Kaiserzeit;

geben Zeugnis die in Ostia und Rom gefundenen,
Fan(nius i

}J FortfunaticsJ colfonia) Hadr(umeto)

die Seite der Romer (Appian. Pun. 94) und er- 10 und ahnlich gestempelten Amphoren (CIL XV
hielt nach Zerstorung Karthagos als populus

liber seinen Besitzstand garantiert (lex agraria

vom J. 643, 3. 79; vgl. Mommsen Ges. Schr. I

125). Anfangs 708 war die Stadt von dem pom-
peianischen Fuhrer C. Considius Longus besetzt

und leistete dem Dictator Caesar, der dort ge-

landet war und dort sein Teneo te, Africa ge-

xufen haben soil, Widerstand, wofiir sie nach der

Entscheidung bei Thapsus mit einer hoben Kon-

3375ff.). Wie Kaithago, scheint die Stadt einen

inneren (bder gar mehrere innere) und einen

auBeren Hafen besessen zu haben; den eothon

erwahnt und unterscheidet davon einen auBeren

Hafen das Bell. Afr. 62. 63, tiber die Reste dieser

Anlagen (von Natur war der Ort altfievog , Sta-

diasm. maris inagn. 116) s. Tissot Ge"ogr. de
1' Afrique II 144ff. Schiffswerften erwahnt Strab.

XVII 834. Auf die Fruchtbarkeit des Gebietes,

tribution belegt wurde (Bell. Afr. 3ff. 62ff. 97). 20 zugleich auch auf den Kult des Saturnus Fru-

Vielleicht hat Caesar auch italische Kolonisten gifer bezieht sieh der Name Frugifera der tra-

dort angesiedelt; es scheint wenigstens, daB die ---"-*— -tr-i— -•- in.~ ai„ ta^^i ™„ tt

Buchstaben C. I. H. auf einigen dort gefundenen

Ziegeln c(olonia) I(ulia) Hfadrumeto) zu lesen

sind (Vi lie fosse Bull, de la society arche'ol. de

Sousse III 200; vgl. CIL vm p. 2319). Indes

hatte diese Kolonie keinen Bestand , und H. er-

scheint auch in der friiheren Kaiserzeit als op-

pidum liberum (Plin. n. h. V 4, 25). Unter

ianischen Kolonie. [Jber die Identitat von H.

mit der tunesischen Handels- und Hafenstadt

Susa (jetzt franzOsisch Sousse) kann nach den

Angaben der alten Geographen (Mela I 7, 34.

Plin. V 5, 35. Ptolem. IV p. 622 Miiller) und Iti-

nerarien (Tab. Peut. Itin. Ant. 52. 55. 56. 58.

493; Stadiasm. maris magn. 116), besonders aber

nach der Entdeckung des Inschriftfragments

Augustus pragte die Stadt Kupfermiinzen (Miiller 30 CIL VIII S. 11138 kern Zweifel sein. tiber die

Num. de VAfrique II 5 Iff.), zum Teil mit dem wenigen sichtbaren Reste des Altertums s. Tis-

Bildnis derProconsum derProvinz Africa (Miiller

a. a. O. 52 nr. 27—29, vgl. Mommsen Ges.

Schr. IV 183ff.). Grimder der rOmischen Kolonie

war Traian, von dem sie den Namen eolonia

Concordia Ulpia Traiana Aitgusta Frugifera

Hadrumetina erhielt (CIL VI 1687 = Dessau
6111); eol. Cone ist auch CIL VIII 11138
erhalten; Ulp. Badr. CIL VI 220 = Dessau

sot Geographic de l'Afrique II 150ff. (nach

D aux). In der neuesten Zeit haben Ausgrabungen

Reste rfimischer Privathauser oder Villen — in

einer solchen fand sich ein Mosaik mit dem
Bilde Vergils (Arch. Jahrb. 1898, 114) — sowie

rijmische Kekropolen und friihchristliche Kata-

komben freigelegt; vgl. u. a. Gauckler Bull.

archeologique du comity des travaux historiques

2163; K eolonia Itin. Ant. 58, ahnlich Pto-401904, 431if. Gauckler, Gouvet und Hannezo
lem. IV 3, 9, u. a.). In diese Zeit mag der lang-

wierige Prozefi gehoren, den H. rait dem
benachbarten Thysdrus iiber die Zugehtfrigkeit

eines Minervatempels fiihrte (Frontin. Grom. 57,

3. 87, 29 Lachm.). Nachdem H. schon in der

friiheren Kaiserzeit, als Sitz des procurator regio-

nis Hadrumetinae (s. o. Bd. Ill S. 1115) Haupt-

stadt eines Domanen- und Steuerbezirks gewesen

war, wurde es unter Diocletian Hauptstadt der

neuen Provincia Valeria Byxacena (Procop. de50Dem. auch Theop. [FHG I 307 frg. 17<

aedif. VI 6). Kaiserliche Erlasse in H. publiziert diese Form zitiert. Suid.). Das H. bildet

Musses de Sousse (in Muse'es de l'Algerie et de

la Tunisie), Paris 1902, 4°. Die romischen In-

schriften s. CIL VIII p. 14, Suppl. p. 1160, auct.

p. 2320ff. [Dessau.]

Hadylion (to 'ASvhov (oqo;) Theopompos, FHG
I 323 frg. 264 = Strab. LX 424 ; Hadylius [mom)
Plin. n. h. IV 25; 'ffivhov Plut. Sull. 16f. Po-

lyaen. 13,5; 'HdvXuov Dem. XIX 148; Schol.

ed. Dind. VIH 406, 11. Harpokr., der auBer

307_fr& 176] fur

einen

Cod. Theod. I 9, 2. VI 28, 2; vgl. Mommsen
Ges. Schr. II 390. Unter lustinian, der die von

den Vandalen niedergerissenen Mauern der Stadt

wiederherstellen lieB, erhielt sie den Beinamen
Iustinianopolis (Procop. a. a. O.; Bischofs-Unter-

schrift vom J. 553, Man si IX 106); Bischofe

der Stadt werden vom J. 255 ab (Sent, episcop.

nr. 3, in H a r t e 1 s Cyprian 437) tffters erwahnt. Ge-

Teil des Kalkriickens, der vom Parnass ostwarts

am Nordrande des Kopaisbeckens hin bis zum
Euripos ziebt. Der westlichste Teil des Ruckens

(heute Par6ri) reicht bis zu dem 1,75 km breiten

und 3 km langen Durchbruchtal des Kephisos.

Die Fortsetzung Ostlich des Kephisos heiBt Ve-

trisa oder Berg von Karamusa. Von seinem Nord-

westende springt der Burgberg von Parapotamioi

biirtig aus H. soil der Kaiser Clodius Albinus 60 vor. Der Riicken der Vetrisa hat eine Kamm-
nach seiner im allgemeinen wenig glaubwvir-

digen Vita, Hist. aug. Clod. Alb. 1. 4. 12
gewesen sein; die Nachricht, von mir Herm.
XXIV 354 angezweifelt , ist von Hirschfeld
(ffistor. Zeitschr. LXXLX 1897, 454) geschutzt

worden durch den Hinweifl auf Munzen mit der
Anfschrift Saeculo frugifero, die Clodius A1M-
-mil als Caesar bat schl&gen lassen, auf denen

hohe von 300 -400 m a. M., der hOchste Punkt

erhebt sich bis zu 543 m u. M. Der Abfall ist

steil nach Norden wie nach Suden. Etwa 6 km
6stlich vom Kephisos bildet ein tief eingeschnit-

tener PaB (hOchster Punkt 204 m u. M.) die

Grenze dieses Abschnittee. Diesen Pafi benutzt

der gerade Weg Ton Chaironeia nach Hyampolis.

Der Berg Oetlich des Passes heifit Mavro Vnno.
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Slldlich von Yetrisa und M^vro Vuno.^ieht ^ich
mit etwas ; abweichender Riehtung (Nordwest—
Stldost) der Kalkrficken der Durdovana .vom Ke-
phisos bei Bisbardi bis nach Skripu. Den Zwi-
schenraum zwischen MavTO Vuno und Durdovana
fiillt eine Faltenmulde aus Schiefer, deren nie-

drige Hugel die Ebene am Kephisos boi Kara-

musa von dem Kopaisbecken nCrdlich von Skripu

trennen. Die antike tTberlieferung geht zumeist

auf die geographischen Exkurse zuruck, die Theo- 10

pompos anlaBlich der Ka-mpfe von 352 (s. o.

Bd. Ill S. 657, 2ff.) und 338 gab; dazu tritt

selbstandig Plutarch. Bei diesem ist die auf die

Lage von Parapotamioi beztigliche Stelle (Sulla

16) schwer verderbt, s. Schwartz bei Kromayer
Antike Schlachtfelder LT 361, 6. Die Angaben,
dafi der Kephisos das H. vom Parnass trennt

<Theopomp. bei Strab. IX 424. Polyaen.), daB
Parapotamioi an ihm lag (Plut. Theopomp. bei

Strab. a. a. O. u. 416. Schol. Dem.), ergeben mit 20
.Sicherheit, daB das H. mit der Vetrisa gleich-

zusetzen ist. Wie weit man das H. sich nach
Osten erstrecken lieB, vermOgen wir allerdings

nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Denn Theo-
pompos befand sich in dem Irrtum, daB sich von
Parapotamioi bis Orchomenos bei Skripu ein zu-

sammenhangender Bergzug erstrecke, und diese

Vorstellung beherrscht die ganze antike "Dber-

lieferung mit Ausnahme Plutarchs. Als Teile

dieses Zuges werden genannt H., Akontion und 30
Hyphanteion (Strab. IX 424) oder Hormision (Schol.

Dem.). Das Akontion ist die Berggruppe der
Durdovana, und daB diese in keiner Verbindung
mit der Vetrisa steht, ist vorher gezeigt worden.
Der ortskundige Plutarch (Sull. 17) l&Bt denn
auch Archelaos zwischen H. und Akontion lagern,

d. h. in der Ebene bei Karamusa. Theopomps
Irrtum wirkt ubrigens auch noch in der neueren
Literatur nach, z. B. bei Meineke Vind. Strab.

147. Frazer Pans. V 187. Kiepert Formae40
orb. ant, XIV Text 2. Politisch wird das H.
meistens zu Boiotien gerechnet (Harpokr. Suid.

Schol. Dem. Plin.) , einmal auch zu Phokis (Schol.

Dem.). In Wirklichkeit wird die Grenze tiber

seinen Kamm verlaufen sein. Bittner Denk-
schr. Akad. Wien. Math.-Nat. CI. XL 1878, 10.

Philippson Ztschr. Ges. Erdk. Berl. XXIX 1894,
5. 24; Thess. u. Epir. 19f. Leake N. G. n
97. 191ff. Bursian Geogr. I 164. Kromayer
Antike Schlachtfelder I 140f. n 367. Karten : 50
Philippson Ztschr. Ges. Erdk. Berl. Taf. 1.

Kromayer II Karte 10. Photographie (Stand-
punkt Chaironeia) Athen. Mitt. XXVLTI 1903,
304. [Bolte.]

Haedui s. Aedui.
Haegra s. Egra Nr. 2.

Haeuiimontus, nach der Reichseinteilung Dio-
cletians vom J. 297 eine der sechs Provinzen der
Dioecese Thracia, benannt nach dem Gebirge
Haimos (s. d.), vom dem sie jedoch nur den Ost- 60
lichen Teil bis zum Pontes umfaBte, dazu das
Tal des Tonzos (Tundscha) und des mittleren
Hebros (Maritza) mit der Hauptstadt Hadriano-
polis. Andere Stadte der Provinz waren Anchia-
los, Debeltos (Deultum), Plotinopolis usw. Hist,
aug. Claud. 11; Aurel. 17 (beide Stellen antici-

pierend, s. Mommsen Hermes XXV 1890, 231).
Amm. Mare. XXVII 4, llf. : Thraciae omnes in

dictonem veterum transiere nostrorwm hooque.
modo post pro&inetus atwipites r&i publico?
sex provincial sunt qua^sitae. Inter quas prima
ex frorrie, quae JtlyHis est egnfinis, Thracia
speciali nomine appellator : quam PhiMppopolis,
Ihtmclpias vetus, et Beroea amplae civitates

exomant. post hanc H. Hadrianopolim habet,

quae dieebatur Uscudama, et Anchialon, civitates

magnas. Not. dign. or. I 113. II 55. XI 32.
XXVI 5, 12. (Verwaltung durch einen praeses
sub dispositions vicarii dioec. Thrac). Latere.
Veron. TV. Polem. Silv. Lat. V. Cod. Iustin. VII
62, 23. Procop. de aedif. IV 11 AipifiovTov.
HierokL syn. 635 *EjzaQ%ta Al/Mftovrov vno ijye-

(,tova. Const. Porph. Horn. II &epa tor xalovftevov
Geqtey — £jioQ%ia Aifii/uovzov, v<p" qyefiova. ttber
die kirchliche Einteilung s. Not. episc. ed. Parthey
I 38f. 74. 486ff. Ill 580ff. IV 38. VILT 38. 78.
540. X. Nil. Doxop. 295. AuBerdem Mommsen
Hist. Schr. II 561ff. G e 1 z e r Themenverfassung
(Abh. Sachs. Ges. W. XVIII) 25. [Oberhumnier.]

Haemodae nennt Mela III 54 als eine Insel-

gruppe bei Iuverna (Irland): Triginta sunt Or-
cades — , septem Haemodae. Die drei folgenden
Worte contra Germaniam mctae gehflren wohl
nicht zu H, sondern sind zu lesen contra Ger-
maniam Veetis (Wight), zumal da der cod. Vat.
4929 vecti hat. Wenn aber Plinius IV 103 auf-
fiihrt: XL Orcades— VII Aemodae, XXX Roe-
bucks, so beruht das ohne Zweifel auf MiBvei>
standnis (vgl. K. Miiller zu Ptolem. II 2, 10),
und Haemodae sind als identisch anzusehen mit
den Ebudes, Haebudes, Aebudae. S. Hebudes.

[Haug,]
Haemus. 1) Kom&de in der flavischen Zeit,

Iuv. Ill 99. VI 198; vgl die Schol., Jahrb. f. class.

Philol. Suppl. XXII 407. XXIII 412. [Stein.]

2) s. Haimos.
Haera s. Aeracura.
Haera dea s. Hera.
Haeresis (ai'oeots), die ,Wahl-( oder ,Sonder-

meinung' wird im Strafrecht der spaten Kaiser-
zeit gegenubergestellt dem allgemeinen und rich-

tigen Glauben (fides catholiea orthodoxa). Im
weiteren Sinn ist Haretiker jeder Andersglaubige,
jeder, der vom allgemeinen und richtigen Glauben
abweicht, also auch der Heide und der Jude;
im engeren und strengen Sinn ist Haretiker nur
der heterodoxe Christ, der das Christentum be-

kennt, aber nicht das offizielle, durch die staat-

liche Autoritat fkierte (s. den Art. Heterodoxia).
Sowohl der ,mangelnde* wie der ,mangelhafte
christliche Glauben' (Mommsen) werden als sitt-

lich verwerf lich behandelt und von der staatlichen

Gesetzgebung als Verbrechen verfolgt. Die Strafen
sind verschieden; sie bestehen meist in Ehren-
und VermOgensnachteilen ; Todesstrafe wird nur
ausnahmsweise angedroht. Naheres unter He-
terodoxia. [Hitzig.]

Hafa, StraBenstation im nordwestlichen Sar-

dinien, Itin. Ant. 82; vgl. Kiepert FOA XLX.
CIL X tab. V. [Weiss.]

Hafer (Avena sativa L ). Namen des Hafers.
Das Sanskrit hat keinen Namen fur H. Die
griechischen Bezeichnungen sind: 1. /?eci/toc, spater

ffgaifios (ngriech. figd>ftn, auf Kreta £a* (v. Held-
reich Nutzpflanzen 4), eine Erklarung des Wortes
ist noch nicht gefunden worden ; 2. atyUonp, das
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an ftf£, Ziege, anklingt Lat. avena vom Stamme
cm§- durch Anlehnung an das Suffix Sna aus

avina, auig-sna (Pedersen IF Y 421 Zupitza
Gutt Slf. Schrader Reall. 320), altslav. ovisu,

ovestt; russ. ovesu; lit. avi%&, lett. awsas, ost-

jakiscn abis, apr. wyse. Die Verbindung von
avena mit ovis jSchaf* (Jakob Grimm Gesch. d.

deutschen Spr. 66. Thurneysen Thes.) iat eben-

so wie die mit ai. avasd -m ,Nahrung* (Fick

9t 2) : T&v dk 6/ntHOjtvQQJv xai 6ftotoxQi&o>v, otov

£st&s zitpyg oXvgag jSg6ftov atylXconog, lajVQixaxov

xai fidZicra xaQTtttofievov tf £et&- xai yag noXiq-

giCov xai fta&vQQiCov xai szoXvxdXafiov . o Ss xag-
jzbg xov<f6zaxog xai TigoGiptXyg si&at xolg £&oi$»

x&v Sk aXXojv 6 pQQfAOs noXvQQi£og yag xai ofixog-

xal jtoXvxdXaftog .... eaxt be ovo ravta xai 6-

fiotovara xolg xvgotg ij zs feta xai y xt<pr}, 6 6'a.U

ytXtoys xai 6 figofiog cSojrep aygi dxxa xai avrj-

vgl. WOrterb. d. indogerm. Spr. 13 502. Fr Glide 10 fisgq. ixtxagmCezat 8k ts<po&ga xai 6 alytXcoyr

BB in 11 u. a.) nach Walde Lat.-etym. Wor-
terb. 2 72 zuriickzuweisen. Nach Solmsen KZ
XXXVII 6a 1 wohl erst im Ai. aus der Bedeu-
tung ,F6rdcrung

?
Labung, Erquickung', vgl.

dvah, entwickelt. Bez, der deutscben Bezeich-

nungen bemerkt Kluge Etym. Worterb. 7 186:

Haber nhd. haber ahd. kabaro, die Form Hafer
erst mhd., sie entstammt dem Ndd., andd. katoro

kavoro, ndl. haver, aschw. hafre, hagre, iinn.

zijv yf\v xai iazi TioXvggi^ov xai TioXvxdXaftov *

f\ dk alga siavzeXwg azitjQMOftevov. Hier werden?

miter den weizen- und gersteahnlichen Pflanzen

auch Pq6(jlo$ und aiyikary aufgeflihrt. Zwar
wird ihnen nicht der voile Wert der Kultur-

pflanzen beigelegt, doch zahlen sie nicht wie der
Lolch (atga) zu den Unkrautern. Galen (de alim.

facultatibus I 14 ed. Kuhn 522f.) bemerkt, daft

H. besonders haufig in Asien und zwar vornehm-
kakra aus dem Germ, entlehnt. Engl, oats aus 20 lich in Mysien oberhalb Pergamum vorkomme.
angls. ate. Fur den Ursprung der deutschen

Sippe ist nach Kluge das g in aschwd. hagre

(finn. Jcakra) zu beachten. Die iibliche Ableitung

Ton anord. hafr., angels, hxfer Ziegenbock (lat. ca-

per, griech. xdxgog) sei daher unmSglich. Das kel-

tische eoirce, cuiree, eeireh ist wohl mit der ger-

manischen Bezeichnung des H. zu vergleichen

(Schrader bei Hehn 7 553), alb. terSere erklart

G. Meyer (Etym. WOrterb. 430) aus trimensanum
Ton trimense.

Anbau des Hafers. Im agyptisch-semi-

tischen Kulturkreise des Altertumes wurde H,

nicht angebaut, dasselbe gilt von Indien. Wie
das Sanskrit, so haben auch die spateren indischen

Sprachen keinen Namen fiir H. (Lew Ara-

maische Pflanzennamen 1281). Erst die Eng-
lander haben in Indien H. als Pferdefutter ange-

isat, auch im heutigen Agypten wird es kultiviert

(Schweinfurth und Ascherson Beitrage zur

Er diene als Futter fiir Zugtiere, sei aber kem
Nabnmgsmittel fiir Menschen. In Zeiten der
Hungersnot werde H. auch zu Brot verarbeitetr
das aber nur wenig Nahrstoff entbalte und dem
Geschmacke kaum zusage. Wie die zltpij werde

H. auch in Wasser gekocht und mit sufiem Wein
oder gegorenem Most oder mit Wein und Honig^

angeriihrt (Hoops Waldbaume und Kultur-

pflanzen 4071). SchlieBlich berichtet im 4. Jhdt.

30 n. Chr. der Lexikograph Hesychius, daB H. al*

Futter fiir die vierfuBigen Tiere gebaut werde
und in manchen Gegenden wild wachse; vgl.

auch Geop. XVIII 2, 6 : Tgo<ptjv 8k naQafikr)Tfov

xvxioov xai /u-tjdiXTiv, rj zfjXiv, rj ffgofiov. Uber
die medizinische Verwendung von figtipbog und
atyiXoiip spricht sich Dioscurides II 116 und IV
137 und 138 aus. Wird man nach allem der von

Kornicke, Hoops, Gradmann u. a. in neuester

Zeit ausgesprochenen Ansicht, daB die Griechen

Flora Athiopiens 298). In China wird des H. erst 40 den Saat.-H. gekannt und angebaut haben,.

in einem historischen Werke Tiber die J. 626—907
n. Chr. gedacht (De Can do lie Urspr. d. Kul-

turpfl. 472). Hingegen scheint bei den Griechen

der Anbau des H., wenn auch in recht beschrank-

tem Umfange, in eine verhaltnismafiig friihe Zeit

zuruckzugehen. Bei Homer wird allerdings diese

Hahnfruclit noch nicht erwahnt, auch haben sich

unter den Getreideresten, die in Hissarlik (Alt-

Ilion) gefunden sind, H.-K^Oraer nicht gezeigt.

beipflichten mussen, so darf doch nicht unerwahnt
bleiben, daB er selbst als Futterpilanze von unter-

geordneter Bedeutung war, zu menschlicher Nah-
rung aber nur in AusnahmefaUen verwandt
wurde. Die Eomer verstanden unter avena bald

Saat-H., bald Wild-H. Dieser letztere kann an

den ftinf nachstehenden Stellen nur in Betracht

kommen. Cato r. r. 37, 5 Frumenta face bis

sarias runcesque avmamgue destringes (raufe-

Wohl aber besitzen wir aus dem Anfange des 50 aus). Cic. de fin. V 30, 9 : Ne seges quidem
4. Jhdts. v. Chr. ein untriigliches Zeugnis dafur,

daB H. in Griechenland selbst zur Emahrung
der Menschen gebraucht wurde, Der Arzt Dieu-

ches, der um jene Zeit gelebt hat, berichtet:

yivexai 6e altptrov xai cltio xov (igofiov, ygvyezat

de ovv r<p axvgq> stavt aTiomqoostai xs xai tq{-

fiszai xai igixerat xafiajteo xai to xgt-frivov aX<pi~

xov. xovxo to aXtpnov xquxtov xai a<pv0<x>TtQ6v

iozt zov xqi&Lvov (XXI veter. et clar. medic.

igitur spicis uberibus et crebris, si avenam
uspiam videris. Ov. Fast. I 69: -E^ careant

loliis oeulos vitiantibus agri Nee sterilis eulto

surgat avena loco. Verg. Eel. V 37: Infdix
lolium et steriles nascuntur avenae. Verg. Georg.

I 154: Infelix lolium et steriles dominantur
avenae. Verg. Georg. I 226: Exspectata seges

vanis elusit avenis (Heyne: aristis). Dagegen
wird man Verg. Georg. I 77: Urit enim lint

Graec. varia opuscula ed. F. de Matthaei, Mos- 60 eampum seges, urit avenae, Urunt Lethaeoper-
quae 1808, 39, abgedruckt von Schrader bei

Hehn 7 553). Mit Kornicke Handbuch des
Getreidebaus I 200 darf man wohl annehmen,
daB es sich in diesem Eezepte um die Verwendung
von Saat-H, nicht von Wild-H. (avena fatua)
handelt. Noch beweiskraftiger dafttr, daB die
atten Griechen schon den Kultur-H. kannten,
1st die Stelle bei Tbeophrast (bist plant Vm

fusa papazera somno an Kultnr-H. zu denken
haben. Das gleiche gilt fiir Colum. II 10. IK
14. PHn. n. h. XVII 56. XVIH 143. 149. 205.

Die wenigen Stellen, an denen H. erwahnt wird,

sind Beweis genug daf&r, daB er in der rflmischen

Landwirtschaft eine nennenswerte Bedentong-

nicht gehabt hat Bei Columella (IE 11) erfahrcn

wir, daB die Saatzeit des H. auf der italiBchen.

Halbinsel der Herbst war; nOrdlich des Po fiel streckt sich anf die nOrdlichen und westlichen

sie, wie auch noch heute (v. Martens Italien H Teile Englands. In Deutschland wurde H. im

122), in den Monat Marz, und zwar dauerte sie Mittelalter viel gebaut. Die christlichen Glaubens-

bis zu den Quinquatren (19. bis 23. Marz), die boten aus Irland und England ferderten vor allem

zu Ehren der Minerva gefeiert wurden. (Plin. auch den H.-Bau. Das erste Getreide, das in

XVIII 205). DaB H. den Boden entkraftet, er- der Umgegend St. Gallens gesat wurde, war H.
t

wahnenaufier Vergil (GeoTg. 1 77). Columella (II 14) H.-Mus das alteste Nahrungsmittel in dieser

und Plinius (XVII 56), die auf die Vergilsche neuen Siedlung (Arx Gesch. des Klosters St.

Stelle Bezug nehmen. Verwendet wurde H. als Gallen 1811, 41). Aus H.-Mehl wurden ftache

Oriinfutter (Col. II 11), auch mit anderen Futter- lOKuchen, Laib genannt, gebacken. In Alemannien

pflanzen vermengt (Plin. XVIII 143). Nach v. das auch noch spaterhin Spuren rSmischer Kultur

Martens (s. o.) wird in Norditalien auch heute bewahrt hat, beruhte der Ackerbau auf einer ein-

H. griin gemaht, oft mit Wicken untermengt. fachen,denRomernentlehntenDreifelderwirtschaft,

DaB er auch als Heu bei den Schafen Verwendung deren Fruchtfolge Roggcn, H., Brache bildete. Die

fand, erwahnen die Geop. (XVUE 2, 6). Winterfrucht war Boggen, die Sommerfrucht H.

Die Worte ,avena Qraeea, eui semen non (Stalin Wirtembergischc Gesch. 1841—47, 229).

eadiV (Plin. XVIII 143) kOnnen wohl zu der Auch in der alemannischen Schweiz geh&rte H. zu

Annahme fuhren, daB die Komer den Saat-H. den wichtigsten Getreidepflanzen (Joh. v. Muller

erst von den Griechen kennen gelernt haben. Gesch. der Schweiz I 214). In dem Breviarium

Hoops (409) weist eine soiche Ansicht zurtick 20 Karls d. Gr. vom J. 812 wird der Anbau des H.

mit dem Bemerken, die Bezeichnung ,griechischer ausdrucklich vorgeschrieben. H.-Bier erwahnt die

H\, finde ihre Erklarung darin, ,daB der Anbau hi. Hildegard. 1290 wurde in Nurnberg verboten,

des Kultur-H. von den Griechen damals wohl in aus H., Korn, Dinkel und Weizen Bier zu brauen,

nmfassenderem MaBe und rationelleT betrieben nur Gerste sollte verwendet werden (Raumer
wurde als von der Romern'. Die Stelle Plin. Hohenstaufen V 33). Andererseits ordnete im J.

XVIII 93 : Adieiuntur his genera bromos et tra- 1433 der Rat von Augsburg an, alles Bier aus

gos, externa omnia, ah oriente invectae oryzae H. zu brauen, eine Verordnung die erst 1550

similia, wurde freilich, falls hier bromos = avena widerrufen wurde (Stetten Kunst-, Gewerbe-

ist, datiir sprechen, daB der Saat-H. in Italien und Handwerksgosch. der Reichsstadt Augsburg

von auBen eingefiihrt worden ist. 30132, bei Volz. Beitrage zur Kulturgesch. 151).

Saat-H. wurde von den Romern nur als Vieh- Auch in Norwegen wird in einer alten Schrift

futter angebaut, nicht auch als menschliches von 1331 H.-Malz erwahnt (Schubeler Kulturpfi.

Nahrungsmittel. Plinius (XVIII 149) spricht Norwegens 145, bei Kornicke 203). Zur Nah-

seine Verwunderung aus, daB die Volker Ger- rung wurde H. in Deutschland nicht uberall und

maniens H.-Griitze als einzigen Brei genieBen, meist nur von der geringeren BevOlkerungsklasse

fiir ihn ist H. kein Getreide, sondern nur eine gebraucht. Namentlich in rauheren Gegenden

Ausartung desselben {prirmum omnium frumenti verstand man sich darauf, guten H.-Brei zu be-

mtium avena est et kordeum in earn degenerat, reiten. In Hungerjahren wurde er noch spater

sieut ipsa frumenti sit instar, quippe cum, Ger- zu Brot gebacken (Kflrnicke 201), sonst wurde

manias populi serant earn neque alia pulteWw, wie noch heute, als Pferdefutter angebaut.

vivant. In der Tat ist H. fiir die Volksernah- Zu diesem Zwecke sat man ihn, wenn auch nur

rung besonders der nordgermanischen Stamme in geringem MaBe, in einigen Landstrichen Sud-

bisin die neueste Zeit von groBter Bedeutung europas an, wo er wohl seit dem Altertum nicht

gewesen. In der Edda sagt im Harbardhsliodh in Vergessenheit geraten war. In Griechenland

Thor zu dem Fahrmann Harbard : Ehe ich aus- wird H. auf Kreta, im westlichen Peloponnes und

fu.hr, aB ich in Ruhe Hering und Habermus: Chalkis auf Euboa in groBerem MaBstabe ange-

davon hab
1

ich noch genug (libera, v. Simrock baut (v. Heldreich Nutzpflanzen Griechenlands

66). DaB Hafer-G. nur die Nahrung armer 4). In Italien ist der Anbau des H., der Hitze

Leute war, im Hause der Beichen dagegen ,diinne und Durre nicht vertragt, auch fiir erhitzend gilt,

Brote

In Norwegen. wo gegenwartig doppelt so viel H. schlechteste Boden eingeraumt (v. Martens
angebaut wird. als alle iibrigen Getreidearten Italien 122). In Spanien wird cr nur in den

zusammen, dient die groBere Halite des Ertrages kaltesten Gebirgsgegenden, wo Roggen und Gerste

zur Nahrung der Menschen, das iibrige wird als nicht gedeihen, angepflanzt (Kornicke 202).

Pferdefutter gebraucht. Aus dem H.-Mehl wird Uber die Heimat des Hafers gehen die

^ntweder Griitze hergestellt oder sog. Fladbrod, Ansichten auseinander. Da seine wilden Stamm-

flaches Brot, das zu runden Scheiben aufgerollt formen iiberallhin verschleppt sind, so lafit sich

wird (Kornicke 203). Auch bei den Kelten ist 60 aus ihrem Vorkommen nicht feststellen, wo er

der Anbau des H. und seine Verwendung zu zuerst als Kulturpfianze angebaut worden ist.

menschlicher Nahrung sehr alt, dafiir sprechen C. Hausknecht (Mitt, der Geogr. Ges. in Jena

schon die besonderen keltischen Namen eoirce, HI 1855, 231ff.) meint, Griechen und Romerhatten

cuiree, eorca, aremorikanisch kereh. Li Schott- erst die Kultur des H. durch die Germanen

land, auf den Orkney- und Shetland -Inseln ist kennen gelernt, die in dem Wr

ild-H. (Avena fa-

H. die wichtigste Nahrung des Landvoikes und tua L.) ein gutes Futter fur ihre Herden gefunden

der geringeren Leute, die keine sitzende Lebens- und ihn deshalb in solchen Gegenden, in denen

veise fuhren. Der Gebrauch des H.-Mehls er- er nicht vorkam, angebaut batten. Dieser An-
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aicht tritt Kfirnicke (205) entgegeri. Wild-H.
nabe nicht als Weidefutter dienen kOnneii, weil

ear in Deutschland auf Boden mit einer Gras-

narbe nicht vorkomme. DerTJmstand, daB Wild-H.
ebenso wie Kultur-H. gegen Winterkalte empfind-

lich sei, weise auf seinen siidlichen TJrsprung bin.

Ko*rnicke glaubt, daB die Heimat des H., bezw. die

Gegend, wo er zuerst angebaut wurde, im Sud-
osten zu suchen sei, dafiir spreche der fruhe

der vielleibht sein Slterer Brad6r war^ zusammett
und dann allein regiert, s. die Munzen bei .V.

A. Smith Catal. of the coins in the Indian mu-
seum Calcutta I p. 195/6. Der Titel — die Vor-
ganger bezeichnen sich als Rajas — weist un&
auf ein Abhangigkeitsverhaltnis hin. Die An-
wendung des persisch-parthischen Satrapentitels— meines Wissens hier uns zuerst in Indien be-
gegnend — macht es alsdann wahrscheinlich, daB

Anbau in Kleinasien. Kleinasien, Armenien, auch 10 sein Aufkommen mit den Eroberungen des Par-
Zentralasien konnten die Heimat des Kultur-H. therkOnigs Mithridates I. im nordwestlichen In-
sein. tiber die griechischen Inseln sei er nach
Sizilien und GroBgriechenland gekommen. An-
dererseits konne er sich auch aus Zentralasien
langs der Nordkuste des Schwarzen Meeres nach
Westen ausgebreitet haben mid so zu den Ger-

manen an den Rhein gekommen sein. Hiergegen
wendet Gradmann ein, dafi ,der Flug-H. in

Siidschweden haufig genug vorkomme, nm zur

dien urn 140 v, Ohr. (Diodor. XXXin 20. Oros.
V 4, 16fF.) zusammenhangt, daB die Begriindung
der Satrapie Mathura als direkte oder wenigsten^
indirekte Folge dieser Eroberungen anzusehen sei j

fur den Zusammenhang dieser Grtindung mit dem
Vordringen der Parther in Indien sprechen auch-

die Namen dieser und der folgenden Satrapen,
die parthisch-persischen Charakter haben (daB die-

Nahrung gesammelt zu werden, Es sei nicht 20 Satrapen ihrer Nationality nach Saka-Skythen ge-
einzusehen, warum die Empfindlichkeit gegen
Winterkalte zwingen sollte, mit der Ursprungs-
Termutung gerade in das kontinentale Klima des

Ostens, vollends nach Zentralasien zu gehen; das
mittlere und sudliche Deutschland mufite den
Bedingungen mindestens entsprechen'. Ohne der

Frage von der Herkunft des Saat-H. naher zu
treten, die zurzeit noch nicht entschieden ist, wird
man daran festhalten miissen, daB nicht das

wesen sein miissen, ist durchaus nicht sicher,

wenn auch moglich). DaB H. in direkter Abhangig-
keit vom parthischen GroBko'nig gestanden hat

T

ist freilich nicht anzunehmen, da der indische*

Besitz den Parthern sicher nicht lange in vollem
MaBe geblieben sein durfte, sondern er wird wohL
als Vasall zu dem damals von Maues im west-

lichen Pendschab, also eben auf parthischem Ge-
biet, begriindeten Reiche gehort haben — sei es,.

Mittelmeergebiet, sondern Europa nordlich der 30 daB dieser Konig sich nur tatsachlich oder auch
Alpen das eigentliche Kulturgebiet des H. ist.

In den Alpengebieten ist H. bereits in der
Bronzezeit angebaut gewesen, das beweisen die

H.-Funde aus den bronzezeitlichen Pfahlbauten
von Montelier und der Petersinsel im Bieler See
und vom Lac du Bourget in Savoyen, sowie aus

einer gleichfalls bronzezeitlichen Schicht der

SirgensteinhOhle bei Schelklingen (Schwabische
Alb) (Gradmann 16). Auch in den bronze-

sogar schonrechtlich vom Partherreich unabhangig
gemacht hat. Auf das Reich des Maues weist
uns die enge Yerbindung der Satrapen von Ma-
thura mit denen von Taxila hin , die sicher dem
Maues untertan gewesen sind; mit der Erobe-
rung von Mathura durch den griechisch-indischen

Konig Menander ist die Abhangigkeit von Maues
nicht in Yerbindung zu bringen, da die Erobe-
rungen Menanders im ostiichen Indien voruber-

zeitlichen Niederlassungen Danemarks haben sich 40 gehenden Charakter tragen und auch schon in
H.-Korner gefunden (Gradmann 16). Der hi-

storischen Zeit gehort ein Fund aus der romischen
Ruine zu Buchs im Kanton Zurich an. Dem 10.

bis 11. Jhdt. gehort der H.-Fund von der Hiinen-

burg bei Binteln an, wo mit anderen Getreide-

arten wenige H.-Korner gemischt vorgefunden
wurden (Hoops 411). Von den H.-Funden aus der
slavisch-mittelalterlichen Zeit fuhrt Buschan
(Yorgesch. Bot. 60) die aus den Burgwallen von

die SOer Jahre des 2. Jhdts. v. Chr. fallen. Y.

A. Smith ZDMG LX 51f. 68£ LXI 408. 419 ?
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[Walter Otto.]

Hagana, Satrap von Mathura (Muthra an
dem Jumna [reenter NebenfluB des Ganges]) etwa
im letzten Yiertel des 2. Jhdts. v. Chr., der mit
seinem wohl jungeren Bruder Hagamasha zu-

sammen geherrscht hat; s. die Miinzen bei V.
Ahrensburg und Poppschtitz und den Pfahlbauten 50 A. Smith Catal. of the coins in the Indian mu-
auf der Dominsel in Breslau und von Wismar an.

Literatur: Heer Pflanzen der Pfahlbauten
16f. Hehn Kulturpfianzen und Haustiere ' 550,

dazu Schraders Bemerkungen 7 553. De Can-
do 1 1 e Ursprung der Kulturpfianzen 471 ff. Haus-
knecht uber die Abstammung des Saathabers,

Mitt, der Geogr. Ges. Jena Hi (1885), 231—
242. Kornicke Handbuch des Getreidebaus I

200ff. v. Fischer-Benzon Altdeutsehe Garten-

seum Calcutta I 195 und im ubrigen den Art,

Hagamasha. [Walter Otto.]

Hagarenoi oder, wie die besser beglaubigte

Lesart lautet, 'AyaQrjvoi, Yolk in Arabien, er-

wahnt von Arabius Anth. Plan. 39, 3 und Mo-
schop. sched. 144, angeblich AbkOmmlinge der au&
dem alten Testamente (I. Mos. 16, 1. 25, 12)

wohl bekannten Hagar, der agyptischen Magd der

Sara und der Mutter des Ismael (ahnlich wie die

flora 164. Buschan Yorgeschichtl. Botanik 57ff. 60 Ismaeliten, die nordarabischen Stamme, als Ein-
Schrader Reallex. d. indog. Altertumsk. 320rT.

Hoops Waldbaume u. Kulturptlanzen im germ.
Altert. 403ff. Gradmann Der Getreidebau im
deutschen u^ rflmischen, Altertum 15ff. [Orth.J

HA^iUHftaha^ Satrap von Mathura (Muthra
an d«m Jumna [reenter Nebenflnfi des Ganges])
etwa im letzten Viertel des 2. Jhdts. v. Chr.;
er bat raerst mit einem Satrapen Hagana (s. d.).

gewanderte im Gegensatze zn den rein arabischen

Stammen auf Ismael, den Sohn des Vfllkervaters-

Abraham, als Stammvater zuruekgefuhrt werden,
die sudlichen Stamme, die loktaniden. auf Iok-

tan, den Sohn Ebers). Jedenfalls sind die H.
identisch mit den Hagriim der Bibel (L Chron.

5, 10. 19f. Psalm 88, 7), mit welchen die Stamme
jenseita des Jordan Krieg fahrten, und mit den

Siow xiageiauas iaBc

im nOrdlichen (wiisten) Arabien in der Nachbar-

schaft der Nabataer nnd Chaulotaer an der Ka-

rawanenstraBe von Agypten nach Babylon woh-

nenden *AyQaioi bei Strab. XVI 767 (nach Era-

tosthenes). Ptolem. V 19, % Steph. Byz. (vgl.

Agraioi Nr. 2) oder "AyQeeg, wie sie Dionys.

perieg. 956 mit Rticksicht auf sein Metrum nennt.

Seit der Zeit des Islam weist auf sie der ara-

bische Name Hagar GDorf; ,Stadt', auch ,Be-

zirk'), mit welchem sowohl die Hauptstadt der

Kiistenlandschaft Bahrain am Persischen Meer-

busen in der jetzigen Provinz el-Ahsa, um Gerrha

(s. Gerrha Nr. 2), als die ,Stadt' xax ij-oxyv

als auch nach ihr die ganze Landschaft bezeichnet

wurde. Noch heute fuhren ihren Namen die

Beni Hagar an der Westkuste des Persischen Meer-

busens, nordwestlich von el-Katlf, 27° nOrdl.

Breite. Mit dem in der geographischen Literatur

der Araber erwahnten Stamme der Haggar, einem

Zweige der
eOdra (Asra), der eben fur jene Ge-

gend bezeugt ist, in welcher Eratosthenes und

Ptolemaios die 'AyQaTot wohnen lieBen, sind die

H. wohl nicht zusammenzustellen (unentschieden

Sprenger Die alte Geographie Arabiens 1875,

288), sicherlich nicht mit den von Plin. n. h.

VI 154. 159. 161 erwahnten Agraei, einem siid-

arabischen Stamme (s. Agraioi Nr. 3) und mit

der von Plin. YI 156 genannten Stadt Hagra

(s. Agra und Egra Nr. 1 u. 2; die Zusammen-

stellung der 'Ayghs mit Egra, dem heutigen

el-Higr, ist von manchen versucht worden). Da-

gegen darf man die Hagriten noch immer in den

aram&ischen Hagaranu der assyrischen Inschriften,

so der Inschr. 1 Sanh. 45 (Keilinschriftl. Bi-

bliothek U 84) erblicken; der von Delitzsch

(Wo lag das Paradies? 1881, 238f.) dagegen

erhobene Widerspruch, dem sich mehrere Se-

mitisten anschliefien, erscheint nicht hinreichend

begriindet; gegen Delitzsch sprach sich auch

G laser aus (Skizze der Geschichte u. Geographie

Arabiens 1890 II 12f. 407f.), wenn auch nicht

mit durchweg uberzeugenden Grfinden, wie denn

namentlich seine Heranziehung der von Plinius

(n. h. YI 120) genannten Stadt Agranis am
Euphrat berechtigten Zweifeln unterliegt. An-

nehmbar ist auch die Identification der Chau-

lotaer , welche nach Eratosthenes Nachbarn der

Agraioi waren, mit den Halatu, welche gleich-

falls in der zitierten Inschrift Sanheribs genannt

werden. Im Mittelalter bedeutete der Name H.

soviel als Saraceni. [Tkac.]

Hageladftg, Sohn des Argeios, von Argos, der

ftihrende Meister der alteren argivischen Bild-

hauerschule und Lehrer des Polyklet und des

Myron , lebte vom dritten Yiertel des 6. Jhdts.

bis zum zweiten Yiertel des 5. Jhdts. und ist zu

scheiden von seinem gleichnamigen Enkel, dem
Sonne oder vielleicht Neffen des Argeiadas, der

ein Zeitgenosse Polyklets war. Letzterer war den

griechischen Gelehrten nur aus einzelnen Signa-

turen seiner Werke bekannt und wurde daher

von seinem beruhmten GroBvater nicht geschie-

den. Die Folge war eine heillose Yerwirrmig

der Chronologie, die fur uns noch dadurch ver-

scharft wurde, daB ein xmwissender Spatling in

das Hanptzengnis, SchoL Aristoph. Ran. 501, in

welchem der Herakles Alexikakos des H. nach

der groBen Pest von 431/0 datiert wird, die zeit-

lich widersprechende Angabe einschob , H. sei

Lehrer des Pheidias gewesen. Diese Angabe haben

dann Suidas und Tzetzes mitsamt einer Korrup-

tel des Namens (Oeladas) ubernommen. Sie ist

gegeniiber der wohlbezeugten Angabe, daB Hegias

der Lehrer des Pheidias gewesen sei, unbedingt

zu verwerfen und auch nicht in der von Furt-

w angler Meisterwerke 80f. versuchten konzilia-

torischen Weise durch die Annahme zu halten,

10 daB Hegias Schuler des H. gewesen sei. Weiteres

s. den Art. Hegias. Das Datum in dem Scho-

lion stammt von Apollonios, und zwar nach

v. Wilamowitz Aus Kydathen 154 dem Sohne

des Chairis, der um 100 v. Chr. lebte, geht also

auf die beste hellemstische Forschung, vielleicht

auf Apollodor von Athen und damit auf urkund-

liche Zeugnisse zuriick. Aus Apollodors Chronik

hatte es nach Kalkmann Quellen der Kunst-

gesch. des Plinius 41 Plin. n. h. XXXIV 49

20 ubernommen, Kalkmann halt demgemaB be-,

dingungslos an der von Thiersch und Sillig

aufgestellten , auch von W. Klein friiher ver-

fochtenen Aimahme fest, daB das Zeugnis gut und

daher der Beleg fur die Existenz eines jungeren

H. sei (vgl. auch S. 65f.). Er stellte sich damit

in Gegensatz zu der von Brunn begrundeten,

besonders von Overbeck und Robert verteidig-

ten herrschenden Meinung, nach welcher der Ge-

wahrsmann des Apollonios eine fruhere Pest mit

30 der bekannten groBen verwechselt oder gar die

ganze Datierung aus dem Beinamen Alexikakos

des Herakles, auf welchen das Scholion gar nicht

eingeht, erschlossen habe — ein Yerfahren, das

bei Pausanias, nicht jedoch bei einem hellenisti-

schen Gelehrten verstandlich ist. Neuerdings

hat Frickenhaus Arch. Jahrb. XXYI alle

gegen die Glaubwurdigkeit der Datierung in dem
Scholion erhobenen Einwande entkraftet, vor

allem die auf den Beinamen Alexikakos begriin-

40deten, die sich mit besserem Rechte umkehren

lassen: denn wenn der delphische Apollon die

Athener anwies , den alten Apollon des Kalamis

nach ErlOschen der Pest zum Alexikakos zu er-

nennen, so spricht das nicht gegen, sondem fiir

die gleichzeitige fdgvatg einer Statue des Hera-

kles Alexikakos im alten Herakleion von Melite

(den Beweis fiir das Alter des Heiligtums will

Frickenhaus in den Athen. Mitt. XXXYI
fuhren, s. u.). Wer demgegeuuber anfuhrt, daB

50Thukydides die Nutzlosigkeit aller religiosen

Mittel bezeuge, vergiBt, daB der Glaube die

Religion macht und kennt weder Priester noch

Glaubige. Endlich beruht die Annahme einer

Pest um 500 auf der ganz unsicheren Erganzung

einer Grabinschrift die uberdies alter als 520 zu

sein scheint, also vor den Beginn der Tatigkeit

des alten H. fallt. Wer es demnach fur methodisch

mciglich halt, eine altere Pest ad hoc zu erschlieBen,

muB noch die Unwahrscheinlichkeit hinnehmen,

60 daB die Statue von den Persern verschont worden

ware ; denn eine Pest nach 480 kOnnte unmSglich

verschollen sein (Beispiele verschonter vorpersischer

Bronzen gibt Wolters Athen. Mitt. XVI 160).

Der somit fiir das letzte Drittel des 5. Jhdts.

bezeugte H. kann nicht der Altmeister von Argos

sein; denn dieser hat ziemlich sicher vor 507,

hochstwahrscheralich jedoch bereits in den J. 520

und 516 Statuen olympischer Sieger geschaffen.



Brunns Annahme, die Statuen seien viel spater
als die Siege, scheitert daran, daB der eine
Sieger bereita 507 hingerichtet wurde ; wenigstens
darf man methodischerweise nicht ohne Grand
mit der schwachen Meglichkeit rechnen, daB seine
spateren Nachkommen dennoch seine Statue ge-
weiht hatten. Damit schwindet zugleich jede
Berechtigung dazu, die anderen Statuen fur
wesentlich junger als 520 und 516 zu halten
(Brunn Gesch. d. griech. Kunstler I 68ff, , da-
gegen Robert Arch. Marchen 95). Andererseits
muB H. Ms gegen 460 gelebt haben, denn erst zu
dieser Zeit beginnt die Tatigkeit seines Schtilers
Polyklet. Da er kaum vor seinem 20. Jahre
selbstandig gewesen sein kann, ware er damals
etwa 80 Jahre alt gewesen. Es ist deshalb nicht
mfiglich, mit Sicherheit zu entscheiden, ob die ins
naehste Jahrzehnt zu setzende Statue des Zeus
Ithomatas, die die Messenier fur ihre neue Heimat
Naupaktos machen liefien und spater in die alte
zuriickbrachten, von ihm oder von seinem Enkel
herruhrt. Die tTberlieferung dariiber bei Paus.
IV 33, 2 ist neuerdings gut gegen die in der
vorigen Generation beliebte, an Willkur streifende
Hyperkritik verteidigt worden (Frazer Paus. Ill
439. Hitzig-BliimnerPaus. II 176. Fricken-
haus a. a. O.). Fur die Familie des H. er-

gibt sich em durch ftinf Generationen reichen-
der Stammbaum in folgender Weise. Die von
mehreren Kunstlern signierte Basis des groBen
Weihgeschenkes des Praxiteles in Olympia, die
alter als der Bauschutt des urn 460 errichteten
Zeustempels ist, tragt unter anderen die Inschrift
AgyetaSag • Hayslaida \ xagyeio (Dittenberger
Inschr. v. Olympia nr. 631. Lo'wy Inschr. griech.
Bildh. nr. 30). DaB Argeios ebenso wie das zu-

gehdrige Patronymikon Argeiadas Eigenname,
nicht Ethnikon ist, darf hier so wenig bezweifelt
werden wie bei Plin. n. h. XXXIV 50, wo ein
jtingerer Argeios unter den Schiilern Polyklets er-

scheint; denn nicht nur die Wortstellung: Poly-
clitus discipulos habuit Argium, Asopodorum
. . . Demeam Clitorium, die ja zur Not auf MiB-
verstandnis einer poetischen Quelle zuriickgehen
ktinnte (Kalkmann a. a. 0. 41), verbietet, dem
Demeas von Kleitor einen Asopodoros von Argos
zur Seite zu stellen, sondern die Verbindung die-
ser Wortstellung mit der Tatsache, daB Name
und Patronymikon haufig in derselben Familie
wechseln. Argeiadas ist also der Sohn des H.
und der Enkel des Argeios, nicht der Sklave des
Argivers H. { v. Wi 1 am o w i t z Lectiones epigra-
phicae, Ind. lect. Gott. 1885/6, 12. Eobert
Arch. Marchen 97). Argeiadas ist alter als Poly-
klet, Argeios II. junger: es liegt also sehr nahe,
in ibnen GroBvater und Enkel, die den Namen
des Urahnen Argeios I. fortpflanzen, zu erkennen.
AVie von selbst fugt sich nun der jungere H. als
Enkel des alteren in die Lticke und es entsteht
folgender Stammbaum (Scholl Hist, philol. Auf-
satze fur Curtius 117ff. Frickenhaus a. a. 0.):

Argeios I

-nagtuauas SiyZ

Argeiadas

Hageladas II

Argeios II

Anf Grand der Altersverhaltnisse hat frflher
Eobert a. a. 0., spater Mahler Polyklet 6f.
und darnach Klein Gesch. der griech. Kunst I
340. II 142. Michaelis-Springer Handbuch
d. Kunstgeseh. 1 9 210, bestritten, daB H. der
Lehrer des Polyklet gewesen sei, wie Plinius (n.
h. XXXIV 55) aus guter Quelle berichtet (Xeno-
krates? Kalkmann a. a. 0. 55). Mahler will
Argeiadas dafiir einsetzen. Das ist angesichts

10 der urkundlichen neuen Datierung Polyklets ein
methodisch unzulassiges Schematisieren; als ob
Kiinstlergenerationen und Schulerfolgen wie die
Kettenglieder aneinandergereiht und nicht viel-
mehr mannigfach mit einander verzahnt waren.
Warum soil der Altmeister H. mit achtzig Jahren
nicht so frisch wie Tizian mit neunzig Jahren
gewesen sein und daher naturlich trotz seines
weniger bedeutenden Sohnes Schulergehabt haben?
ttber die Schreibung des Namens 'AysXadag vgl.

20Lowy a. a. 0. XVIII nr. 30.

Von Werken des alteren H. sind folgende
uberliefert: 1. Siegerstatue des Laufers Anochos
von Tarent in Olympia, 520 (Paus. VI 14, 11);
vgl. Hyde De Olympionicarum statuis a Paus.
commemoratis nr. 132; 2. Quadriga des Kleo-
sthenes von Epidamnos in Olympia, 516; der
Sieger stand neben seinem Wagenlenker, den
Pferden waren die Namen Phoinix, Korax, Kna-
kias und Samos beigeschrieben, offenbar oben am

30Sockol; zur Bedeutung der Namen s. Hitzig-
Blumner Pausanias II 584. Das Bildwerk stand
hinter der panhellenischen Dankweihung fur den
Sieg von Plataiai, dem grofien Zeus stidostlich
vom Zeustempel (Paus. VI 10, 6), vgl. Hyde a.

a. 0. nr. 99; 3. Siegerstatue des Pankratiasten
Timasitheos von Delphi, der 507 wegen Teilnahme
an dem Handstreich des Isagoras in Athen hin-
gerichtet wurde (Paus. VI 8, 6. Herod. V 70ff.),

vgl. Hyde a. a. 0. nr.* 82; 4. Pferde und gefangene
40 messapische Frauen, bronzenes Weihgeschenk

deT Tarentiner in Delphi, aufgestellt in der Nahe
des Schatzhauses der Sikyonier (Paus. X 10, 6;
11, 1) an der Sudseite der unteren heiligen StraBe,
wo Pomtow Klio VIII 326ff. einen Eesi der
Stiitzmauer des Unterbaus erkennt. Eine An-
zahl in der Nahe gefundener Steine sind nach
den Resten der Weihinschrift mit ziemlicher
Sicherheit der Basis zuzuweisen (Pomtow a. a.

0. und Delphika H 14); die nur aus runden
50 Zapfenhkbern bestehenden Standspuren gestatten

keine Vennutung liber die Anordnung der Figuren,
wie daraus drastisch hervorgeht, daB Bui le Klio
VIII 333ff. vor der Aufhndung des nahezu
entscheidenden Inschriftrestes aus der Anord-
nung der Locher einen Schiffskampf erschlieBen
und die Steine daher dem Weihgeschenk der
Liparaer zuweisen wollte. Sein Gedanke, dafi

die Pferde und die Frauen in hunter Reihe da-
gestanden hatten, fuhrt zwar zu einer formal

60 befriedigenden Anordnung, nicht jedoch zu einer
im Archaismus belegten Sockelform (S. 331) ; da-
gegen halt er mit Recht daran fest, daB es sich
wirklich urn erbeutete Kosse und Frauen, nicht
um ein Viergespann oder Eeiter und Frauen oder
gar um Reiter und Fufikampfer handle, wie
grundlos vermutet worden ist. Das Weihgeschenk
ist aus palaographischen und anderen Grunden
{schwere Niederlajge der Tarentiner im J. 478) in
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das erste Viertel des 5. Jhdts. zu setzen(Bour-
guet Fouilles de Delphes in 1, 77. Pomtow Klio
VILE 329). Pomtows beilaufige Ausetzung in

das Jahrzehnt zwischen Marathon und Salamis ist

zu eng begrenzt, da einerseits die Schriftformen

nicht auf zehn Jahre genau zu datieren sind,

andererseits H. noch lange nach 480 gearbeitet

hat; vgl. Hitzig-Bliimner Paus. in 687f.

5. Statue einer Muse mit Harfe (Barbitos), die

fur aginetisch, Kekule v. Stradonitz und
Winnefeld Bronzen aus Dodona Taf. 1; s. auch
S. Reinach Repert. de la stat. II 1 f. ni 1. Bei
der Statue des H. wird die altertiimlifhe Aus-
breitung in der Flacbe gemildert gewesen sein.

Fur die Einzelformgebung darf auch aus den
besten, darin sehr bestimmten Miinzen nichts ge-
schlossen werden; sie stand vermutlich auf der
gleichen Stufe wie bei dem sog. Miinchner Zeus

mit zwei anderen Musen des Kanachos und des 10 (Heros, Brunn-Bruckmann Denkm. griech. und
Aristokles zusammen aufgestellt war, wodurch
die Zuweisung an den alteren H. gegeben ist:

Epigramm des Antipater von Sidon, Anthologie
II 15 nr, 35 Jacobs.

Von keinem dieser Werke besitzen wir irgend

welche Anschauung, dagegen vermitteln uns Mfinz-

bilder wenigstens die Motive zweier Statuen, von
welchen sich ebensowenig wie von einer dritten

von Pausanias genannten Figur sagen lafit, ob sie

rflm. Skulpt. Taf. 1 22 ; H i r th -B u 1 1 e Der schone
Mensch^ Taf. 46 S. 95f.). Als nachstes Beispiel
fur das Nachleben des Motivs in dieser Zeit
vergleicht Frickenhaus a. a. 0. die Kleinbronze
Brit. School Annual III Taf. 10, 1; eine spate
Umbildung bei Blinkenberg Aarborger f. nord.
oldkynd. 1900, 67 = Reinach a. a. 0. Ill 1 nr. 2.

Der Tatbcstand gestattet keine Entscheidung, ob
der alte H. als Greis der neuen Zeit nicht mehr

von dem alteren oder von dem jungcren H. her- 20 ganz gefolgt ist, oder ob sein Enkel als weniger
^i,-™ i a+„+,,„ -i™ v— t4.t_—4»„ -»-..'.a.. bedeutender Meister anfangs noch in alten Schul-

traditionen befangen war, wie Frickenhaus an-
nimmt. 2. Mit dem Zeus Ithomatas eng verbunden
ist eine sehr ahnliche undatierte Bronzestatue, die
wir auch aus Miinzen kennen: der Zeus naig in

Aigion, der ebenfalls bei dem jeweiligen Jahres-
priester wohnte (Paus. VII 24, 4. Journ. hell. Stud.
1886, Taf. 67 R 12 f Gat. Brit. Mus. Pelop. Taf. 4
nr. 12. 14. 17. Hitzig-Bliimner Pausanias II

ruhren. 1. Statue des Zeus Ithomatas, ijzoirj&q

dk if VLQy/fi TOig otxTjoaatv iv Navjiaxrq) Msootj-
vloiv (Paus. IV 33,2), ein Ausdruck, der sich nach
dem Sprachgebrauch des Pausanias und im Zu-
sammenhange seines Testes nur so verstehen laBt,

daB die Auswanderer sich ein Bild ihres heimischen
Gottes machen lieBen, das sie bei der Riickkehr
in die alte Heimat naturlich mitbrachten. Ro-
bert (Arch. Marchen 94) will bei dieser von
ihm iibrigens abgelehnten Auffassung die Echt- 30 Munztaf. IV 16 f.). Die beste Munze laBt keinen
heit des Bildes bezweifeln, weil die Messenier "-—*-' - ->-- DP- 1

- -"

nach der Einnahme von Naupaktos zunachst zer-

streut worden seien. Da das Bild jedoch klein
und leicht genug war, um jiihrlich in das Haus
des neugewahlten Priesters gebracht zu werden,
so vorstent es sich von selbst, daB Fluchtlinge,
vermutlich der Priester und seine Familie, die

Figur mitgenommen haben. Emigrantentraditionen
erloschen auch heute noch nicht so leicht, be-
sonders wenn sie von Gottes Gnaden sind. Vgl. 40
im iibrigen die schon oben angefiihrte Literatur.
Kaum gangbar ist der von Thraemer vorge-
schlagene Ausweg, daB schon vor 456 fliichtigc

Messenier Aufnahme in Naupaktos gefunden hatten
(Collignon Gesch. d. griech. Plastik I 335, 1).

Die Statue ist aLso in den funfziger Jahren des
5. Jhdts. entstanden, war hochst wahrscheinlich
aus dflnn gegossener Bronze und diirfte hochstens
lebensgrofi gewesen sein. Auf den vom 4. Jhdt.

x ^ _,
ab verfolgbaren messenischen Munzen, die iiberdies 50 Vasenmalerei II 8). "'Die Grundlage der Annahme
oft mit Meaadfvioi) *I&a>ti(alot) bezeichnet sind, von Frickenhaus ist hypothetisch und vor dem

Erscheinen seines Aufsatzes fiber das Herakleion

Zweifel an dem Knabenalter: Svoronos Journ.
internat. num. II 1899, 302, Taf. 14, 11 ; iiberdies fin-

det sich wiederholt die Beischrift Alyiecov nais. Die
vollstandige Glcichheit des Motivs weist die Figur
dem Meister des Ithomatas zu. 3. Das gleiche ist

sehr wahrscheinlich fur die Bronzestatue des bart-

losen Herakles in Aigion, von welchem Pausanias
a. a. 0. ganz dasselbe wie von dem Zeus xac;
berichtet.

Sicher dem jiingeren H. gehort das letzte be-

zeugte Werk, der Herakles Alexikakos von Melite,

der durch die grofle Pest in den Anfang der
Zwanziger Jahre des 5. Jhdts. datiert wird. Von
dieser Statue glaubt Frickenhaus a. a. 0. wenig-
stens den Typus mit Hilfe eines Statuettentorso

aus Athen und einer Gemme nachweisenzukflmien.
Zwei frageweise geauBerte Vermutungen von
Furtwangler bedurfen heute keiner Widerlegung
mehr (Roschers Myth. Lexikon I 2159; Griech.

herrscht nun ein Zeustypus, der nicht wohl junger
als die Mitte des 5. .Ihdts. sein kann, durchaus
vor: er gibt offenbar den Ithomatas desH. wieder
(Cat. Brit. Mus. Pelop. Taf. 22 passim. Journ. hell.

Stud. 1886 Taf. 66 R 4, 5. Hitzig-Blumner,
Pausanias I Munztaf. Ill 20, 21. Michaelis-
SpringerI9 2ll Abb. 393). Der Gott stent in
halber Ausfallstellung mit vorgesetztem linken
R/llYl fln^ i*t* XToI/i 1yn.* Al.i- T '^J. ^ 1 1 1j_ -J

von Melite in den Athen. Mitt. XXXVI nicht
nachzupriifen : der fragliche Torso, abgebildet

von Watzinger Athen. Mitt. XXTX 238f., ist

namlich neben dem kleinen Heiligtum am West-
abhange der Akropolis, in welchem Dorpfeld
u. a. trotz schwerer Bedenken das Dionysion in

den Sumpfen erkennen wollen, gefunden worden;
Bern, das im Knie leicht gebogen ist, und holt mit 60 und dieses Heiligtum halt Frickenhaus fur das
der erhobnen Rechten aus, um den Blitz zu schleu-
dern; auf der vorgestreckten Linken sitzt der
Adler. Das Motiv ist reif archaisch und bereits
um 500 voll entwickelt, wie eine Anzahl Klein-
hronzen lehrt: Michaelis a. a. 0. Abb. 394.
Karapanos Dodone Tat 12, 4. Olympia Ergeb-
nisse IV Taf. 7 nr. 43. 45 j mit gestrecktem Bein
Taf. 8 nr. 44. Das beste Exemplar halt Kekule

Herakleion. Falls das richtig ist, ware es gut
moglich. daB die Statuette ein Weihgeschenk im
Typus des Alexikakos war; der Fundort schlieBt

jedoch weder aus, daB sie aus einem anderen
Heiligtum in dieser Gegend — Watzinger a. a.

0. denkt an das des Herakles Menytes — noch
dafi sie aus einem Privathause stammt. Die kunst-
geschichtliche Stellnng der Statuette wird von



aiy& Hageladas Hageladas 2196

Faickenhaus und Watzinger verschiedeh be-

urteilt. . K3ar ist, daB sie zu einem Kreise von
Heraklesdarstellungen aus der Mitte des 5. Jhdts.

gehort, dessen Hauptvertreter die sog. Theseus-
herme Ludovisi (Brunn-Bruckmann Taf. 329,

1), ein Torso in Dresden (Arch. Anz. 1894, 170.

Arndt-Amelung Einzelaufnahmen ant. Skulpt.

184), zwei unvollendete Statuetten aus Athen in
Madrid (Arndt-Amelung a. a. 0. nr. 1721.

urteilt, ger&t er aaf diese Weise in doppelteifc

Widerspruch mit sieh selbst. Denn erstens ver-
wendet er eine angusteische Gemme, ohwohi er
das Fehlen des Typus auf den Munzen der Kaiser-
zeit damit erklart, daB das Heiligtum damals nicht
mehr bestanden hahe — was naeh Ausweis der
Ruinenbereits fur das 1. Jhdt. v. Chr. gilt; zweitens
ist die Figur anf der Gemme rein attisch (man
vgl. z. B. den Diadumenos Farnese, Brunn-

S. Eeinach Repert. II 207, 7) und Athen, Natio- 10 Bruckmann Taf. 271. Michaelis-Springer
nalmuseum nr. 2573, sowie einige Gemmen sind
(Furtwangler Meisterwerke 450 Abb. 70; Gem-
men I. Taf. 43, 30. Taf. 39, 20 = Eoscher Myth.
Lex. 1 21 56). Die Theseusherme und der Dresdener
Torso sind allem Anschein nach Eeplikcn der
gleichen Statue, die dem Doryphoros in GroBe und
Proportionen genau, im Motiv mit dem wesentlichen
Untersehiede entsprach, daB Arme und Kopf im
Gegensinne bewegt waren. Der Kopf ist von rein

a. a. O. 259. Bulle a. a. 0.2 Taf. 49), wahrend
Frickenhaus selbst den Polykletischen Charakter
der Statuette betont und annimmt, der Herakles
Alexikakos des jiingeren H. habe den Athenern den
allgemeinen Charakter der Polykletischen Kunst
vermittelt. Was nun cndlich den Statuettentorso-

aus Athen betrifft, so stellt Frickenhaus zwar
durchaus richtig einen wesentlichen Unterschied
in dem schlanken Aufstreben der Statuette gegen-

attischem Typus und steht in enger Bezielmng zu 20 uber der breiten Entfaltung des Hermentypus fest,

Myron (vgl. Arndt-Amelung nr. 243f.); ferncr —~- ¥>—-^ at~- ™ -•- ' J • -

ist die Eechte, welche die Keule sehultert, mit
dem Unterarm viel mehr nach auBen gedrebt als

der Speerarm des Doryphoros. Die gleichzeitige

Gemme Meisterwerke 450, 70 verandert den Typus
dieser Statue dadurch, daB sie den vom Lowenfell
umschlungenen linken Unterarm auf einer Saule
ruhen laBt. Ganz anders ist der Rhythmos der
Madrider Statuette, denn bei ihr sind Stand- und

seine Bewertung dieser Beobachtung ist jedoch
methodisch nicht unbedenklich. Weder im 4. Jhdt. r

in welches Watzinger die Statuette schwerlich
mit Eecht setzt — das Vorhandensein einer ziem-
lich unnOtigen Stiitze far den rechten Unterarm,
die etwas kleinliche Angabe der Holzmaserung
an der Keule und die ursprunglich kraftige Poli-

tur der Oberflache sprechen fur eine bedeutend
spatere Entstehung ~ , noch selbst in der Kaiser-

Spielbein vertauscht (daher ,weicht die Bewegung 30 zeit pflegen so kleine Statuetten treue Eepliken
der Huften ab'!); sie gibt also mit geringen Ab- groBer Statuen zu sein; sie pflegen vielmehr
weichungen im einzelnen das Spiesrelbild des Dory- Motiv und Formffebunsr nur in den Grundzue-en zuveichungen im einzelnen das Spiegelbild des Dory
phorostypus, welchem die griechisch-rOmische Gem-
me bei Furtwangler Taf. 43, 30 so genau ent-

spricht, daB er darin den Herakles des Polyklet
erkennen mochte — was freilich nach Li pp olds
Ausfuhrungen Arch. Jahrb. XXIII 208tf. seine

Bedenken hat. Auch der Kopf der Madrider
Figur ist von anderem Typus als der des Theseus,

Motiv und Formgebung nur in den Grundziigen zu
bewahren. Wir sind daher so lange nicht be-

rechtigt, die von Frickenhaus hervorgehobenen
Eigentumlichkeiten der Statuette ihrem Vorbilde
zuzuschreiben, bis andere zuverlassigere Eepliken
den Beleg dafur erbringen. DaB sie auf das
Original des Hermentypus zuruckgeht, ist frei-

lich auch nicht wahrscheinlich. Denn ganz ab-
jedoch ebenfalls attisch (die Figur ist irrig beur- 40 gesehen davon, daB sie nicht mehr polykletische
teilt bei Arndt-Amelung a. a. O. IV 57). Die
schone augusteische Gemme endlich gibt, wie
Furtwangler zu Taf. 39, 20 mit Recht bemerkt,
einen rein attisch-pheidiasischen Typus wieder.

Ihr steht das bei Frickenhaus nicht erwalmte
unvollendete Figiirchen in Athen, Nationalmuseum
nr. 2573 sehr nahe; der Kopf ist dort etwas
nach rechts gewendet; Unterschenkel und linke

Hand fehlen. Es bleiben zwei Statuettentorscn

Elemente zeigt als viele attische Figuren, ist die
Form der Pubes von dem verbreiteten Typus der
Tyrannenmorder abgeleitet, steht also im Gegen-
satz zu der polykletischen Bildung an der Herme.
Ein so auffalliger Einzelzug ist aber schwerlich
auf Willkur des Kopisten zuruckzufuhren. Wie
vielfach der Grundtypus von der Mitte des 5, Jhdt.
ab von den verschiedensten Kiinstlern variert wor-
den ist, hebt mit Recht hervor P. Herrmann

der Athener und ein von Watzinger a. a. 0.50 Arch. Anz. 1894, 169f. Damit schwindet jede
beschriebener in Budapest. Letzterer steht der
Herme auch in der Strenge der Formgebung und
in Einzelheiten so nahe, daB er eine ungewohn-
lich sorgfaltige Statuettenreplik zu sein seheint.

Der bedeutend kleinere Athener Torso, der vom
Hals bis zum Knie 0,35 m miBt, zeigt dagegen
so starke Abweichungen , daB Frickenhaus
ihn im Gegensatz zu Watzinger auf ein
anderes Original, eben den Herakles Alexikakos
des jiingeren H. zuruckfuhrt. Den linken Unter- 60 geworden ist.

Moglichkeit, von dem Herakles Alexikakos des
jiingeren H. mehT zu sagen, als was sich von selbst

versteht: daB er von der Kunst des damaligen
argiviscben Schulhauptes Polyklet abhangig ge-

wesen sein wird. Da es sich nun auch fragt, ob
der Zeus Ithomatas und der Zeus naTg von ihm
oder von seinem GroBvater herruhren, trifft auf

ihn zu, was Frickenhaus von seinem GroBvater
sagt: dafi er wieder vollkommen zum Schatten

arm mochte er nach der letztgenannten Gemme
halb erhoben mit Lowenfell und Bogen er-

ganzen, und schlieBlich glaubt er, in der Gemme
geradezu den Alexikakos erkennen zu durfen, weil
eine beigefugte Saule die Figur als Kultbild cha-
rakterisiere. Da er anscheinend nor nach der
Zeiehnnng bei Eoscher und ohne Kenntnis von
Fartwin glers Bemerkungen in den ,Gemmen'

Was den altern H. betrifft, so durfen zwar die

Munzbilder des Ithomatas und des Zeusknaben so-

wie die Angabe, daB der Herakles in Aigion bartloa

gewesen sei, fitr ihn nur noch frageweise verwendet
werden. Damit ist jedoch nicht, wie Fricken-
haus meint, etwas Wesentliches fur die Kenntnis
seines StiU verloren. Der Zeusknabe und der
Herakles dienten Enabenkulten ; ihre Jugendlich-
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keit war also mit dem Auftrage gegeben. und be-

rechtigte nie zu dem Schlusse, H. habe sie aus
kunstlerischen Grunden so gebildet, nU mistts

praeter lews genas. Nicht anders steht es mit dem
verbreiteten Bewegungsmotiv der Zeusstatuen.

Dagegen wissen wir auf Grand einer Beweis-

fuhrung, die kaum weniger zwingend ist als eine

Signatur, Wichtigeres von der Kunst des alteren H.,

als uns kleine Munzbilder oder gar ^Totizen iiber

das Wesentliche der KBrperformen durch Verein-

fachung und Hervorhebung der Grundziige vor-

herrschen, abstrakte Form und architektonischer

Ehythmos den Eindruck bestimmen: es ist das
Erbe des geometrischen Stils, dessen Yollender

Polyklet ist. Der flach S*^rmig« Schwung, der

sich bei Polyklet vom Doryphoros bis zum Diadu-
menos steigert und den schmiegsamen Ehythmos
der Werke des Praxiteles beherrscht, kiindigt sich

luBerlichkeiten lehren konnten. All die Eigen- 10 bei.denaltargivischen Statuen leise, aber vernehm-

tumlichkeiten, welche die Werke der von Polyklet

gefiihrten argivischen Schule in der zweiten Halfte

des 5. Jhdts. im Gegensatze zur attischen und ioni-

schenArt zeigen, finden sichweitgehend vorgebildet

in einem grofien Kreise von Skulpturen der ersten

Halfte des Jahrhunderts. Eine originale Klein-

bronze reinsten Stiles stammt aus der Argolis und
tragt technische Kennzeichen argivischerHerkunft;

viele andere dem weiteren Kreise angehtfrige sind

lich an; wie das KOrperideal des Polyklet, so hat
auch dieses Schema erst Lysipp, der doch den
Doryphoros seinen Lehrer narmte, uberwunden.

Wir durfen somit glauben, daB der argivische

Typus des nackten jugendlichen Mannes uns den

Stil des alteren H. kennen lehrt. Der EinfluB

dieses Stiles auf andere Kunstschulen seheint kaum
geringer gewesen zu sein als der des Polykletischen

Stiles, welchem seine unnrittelbaren Auslaufer

peloponnesisch. Eine Apollonstatue gleicher Rich- 20 parallel sind ; er ist in der attischen Kunst be-

tung hat wahrscheinlich in Sparta gestanden; zwei

engverwandte olympische Siegerstatuen sind aus

peloponnesischem Marmor. Es ist darnach zweifel-

los, daB dieser Stil der argivische aus der spateren

Blutezeit des H. ist. Freilich ist nicht zu beweisen,

daB dieses oder jenes Werk, z. B. die von Stephanos

und anderen kopierte Jiinglingsfigur, von H. selbst

stammt; dafi aber der Altmeister, dessen Schiiler

nicht nur der einheimische Polyklet, sondern auch

sonders deutlich, aber auch in der ionischen, be-

sonders der nordionischen Kunst am olympischen

Zeustempel kenntlich. Namen vermogen wir hier

freilich nicht zu nennen; wenn Furtwangler den

pompeianischen Apollon dem Hegias, den er sich in

enger Abhangigkeit von H. denkt, zuweisen wollte,

so ist" das ebenso unwahrscheinlich wie unerweislich

(Meisterwerke 81). Unsicher und bei aller inneren

Berechtigung auBerlich wenig beglaubigt ist auch

nach Plin. n. h. XXXTV, 57 Myron von Eleutherai30 Furtwanglers Zuweisung eines weit verbreiteten

war, der eigentliche Schopfer des Stiles ist, folgt mit
Notwendigkeit aus seiner iiberragenden Stellung,

Wenn es Polyklets GroBtat war, ,daB er den Ehyth-
mos desManneskerpers rein dargestellt hat', so hat

H. ihm die Bahn gebrochen. Zu der idealen Ver-

einigung von Natur und Stil, auf welcher die GrCfie

der klassischen Kunst beruht, hat er ein Haupt-
element des Stiles beigesteuert.

Die beiden hervorragendsten in Kopien er-

Typus der bekleideten weiblichen Figur an H.
(Arch. Studien Brunn dargebr. von Furt-
wangler, Korte, Milchhofer 83f.). Es fehlt

hier eine in Argos lokalisierte festgeschlossene

Gruppe von Werken als Trager eines Stiles, der

sich anderwarts deutlich als Ausstrahlung von

diesem Zentruin kundgabe; man kann den Tat-

bestand so auffassen, aber man braucht es nicht;

die vermutlich korinthischen Spiegelstutzen von
haltenen Werke dieser altargivischen Schule sind 40 diesem Typus genugen nicht zum Beweise, ebenso-

der Jtingling des Stephanos und der,Gymnopadien-
Apollon 1 von Pompei und Mantua. Den besten

Eindruck des letzteren vermittelt die pompeianische
Bronzereplik, wenn es auch nicht ohne weiteres

sicher ist, daB die GuBform von einem GipsabguB
des Originals genommen ist (Bulle a. a. O. 90
Taf. 43. Brunn-BruckmannTaf.302. Michae-
lis a. a. O. 234 Abb. 428. Winter Kunstgesch.
in Bildern Taf. 38, 10). Die Figur des Stephanos

wenig die AuBcrlichkeit der dorischen Tracht. DaB
der gleiche Geist wie in der Kunst des H. in diesen

wunderbar strengen und herben Peplosfiguren

herrscht, ist freilich offenbar (Arndt mochte sie

fur sikyonisch halten, Glyptothek Ny Carlsberg,

Text zu einem Kopf des ,Aspasia'typus).

Furtwangler 50. Berliner Winckelmanns-

progr. 125ff. ; Meisterwerke 78. 751 ; Samml. Somzee
53ff. 6f.; S.-Ber. Akad. Munch. 1897, II 130f. 133.

erweist sich durch die Recensio der Eepliken als 50 1899, II 570. 579. 583ff. 1905, I 265. Stud-
manierirt; den besten Gesamteindruck gibt der

Neapler Orestes, Brunn -Bruckmann Taf. 306.

Bulle a. a. O.l Taf. 57. Winter Kunstgesch.
i. Bildern Taf. 79, 7, der beste Kopf im Lateran ist

abgebildet bei Furtwangler Meisterwerke 405.
Die beiden Statuen rflhren sicher nicht von dem
gleichen Meister her; wenigstens mufite man diesen
sonst von fremden Einflussen so abhangig denken
wie die Yasenmaler, bei welchen auch der schlanke

niczka Eom. Mitt, II 97: Athen. Mitt, XI 449.

XII 375. Wo Iters Arch. Jahrb. XI Iff. (Gym-
nopadien-Apollon). Bulle a, a. O. 89fl. 100 Taf. 41.

43. Herrmann bei Arndt-Amelung E. A.

ant. Skulpt, nr. 550, vgl. nr. 4. Lechat Sculpt,

att avant 'Phidias 380ff. 454f. Joubin Sculpt,

grecque 141 83ff. 92m 109ff.; Mon. grees I Iff. T. 15.

Michaelisa. a. 0. 210. Collignon-Thraemer
a. a. 0. I 332ff. II 716ff. 722. Busolt Griech.

kleinkopfige Typus des Stephanos-Junglings eine 60 Gesch. 112, 562, 1. Deonna Apollons archaiques
Weile beliebt war (von signierenden Malern ist sein

Hauptvertreter Duris, von welchem ihn Hieron

-

Makron fur kurze Zeit ubernommen hat). Der
Apollon ist etwas fortgeschrittener als der Jung-
ling, seinEhythmos geloster, seine Flachentuhrung
weniger straff, sein Kopftypus anders. Dennoch
ltegt beiden das gleiche Ideal zu Grande: die

Mechanik des Standinotivs soil organisch klar sein,

366. Vgl. Mariani Bull. com. 1901, 165ff, 71ff.

Die von Waldstein im Journ. hell, stud, XXTV
1291F. begonnene, in der Class, review fortgesetzte

Polemik gegen Furtwangler hat die Sache nicht

gefordert. Ihm fob^t Klein Geschichte der griech.

Kunst I 385. 333ff. 377, zu dessen Behandicing
dee R die obigen Ausfuhrungen fast durchweg im
Gegensatze stehen. Das gleicne gilt fftr Mahler
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Polyklet 6f. 13f. und Joubin a. a. 0. 109ff. Der aus
den Unterschieden von Proportionen und KOpfen
der einzelnen argivischen "Werke hergeleitete Ein-

wand ist von Furtwangler im Toraus wiederlegt
worden; der Stil ist diesen zeitlich und individuell

bedingten Unterschieden iibergeordnet. DaheT
lassen sich keine einzelnen Werke, wohl aber der
Stil auf H, zuruckfiihren. [Pfuhl.]

Hagesandros von Rhodos wird von Plin. n. h.

metzengilde zuzuweisen (z. B. Dnmont Inscript
et mon. fig. de la Thrace nr. 65). Die Kunst-
blfite von Rhodos liegt also auch fur Dion in
der Vergangenheit

3. Werke eines Athanodoros (Athenodoros)
sind in Italien inschriftlich and literariach be-
zeugt. Die Inschriften nennen den Vatersnamen
H. nebst Ethnikon und stimmen palaographisch
in allein Wesentlichen nut den datierten rhodi-

XXXVI 37 zusammen mit Polydoros und Atheno- 10 schen Inschriften iiberein. Die in Italien ge-
doros als Meister der Laokoongruppe genannt.
Eine in ihrer Gesamtheit erdriickende Fulle von
Wahrscheinlichkeitsgriinden zwingt dazu, ihn
gleichzusetzen mit H., Sohn des H. von Rhodos,
Vater oder Bruder des Bildhauers Athanodoros,
dessen Lebenszeit ganz ins 1. Jhdt. v. Chr. fallt.

Die gliickliche ETganzung der rhodischen Kiinstler-

inschriften durch die danischen Ausgrabangen in

Lindos hat Blinkenberg und Kinch ermOg-

fundenen Sockelsteine, auf welchen die Inschriften
stehen, sind durchweg farbig und mit einer Aus-
nahme klein. Furtwangler Bonn. Jahrb. XCDII
1892, 60 vermutet daher, daB wenigstens auf
den kleinen Sockeln auch farbige Skulpturen ge-

standen haben, wie solche in Kleinasien anschei-

nend bereits im 2. Jhdt. vorkamen; neben der
groBen Sockelplatte ist ein Gewandrest aus weiBem
Marmor gefunden worden (Lswy Inschr. griech.

licht, den Stammbaum einer Familie, in welch er 20 Bildh. nr. 203). Es verstebt sich, daB die Tat-
die Namen H. und Athanodoros immer wieder-
kehren, durch vier Generationen in zwei Jahr-
hunderten zu verfolgen. Die Gleichsetzung des
letzten Athanodoros, Sohnes des H , mit dem gleich-

namigen Bildhauer, dessen Kiinstlerinschrift aus
dem J. 42 v. Chr. stammt, darf als sicheT gelten
(Bull, de Tacad. de Danemark 1905, 79). Die
weitere Gleichsetzung dieses Athanodoros und seines

Vaters oder Bruders H. mit den beiden Bild-

sache so wenig wie die Vermutung mit den obi-

gen Worten des Plinius voin marmor maculosum
zu einem Gegengrunde irgendwelchcr Art ver-

bunden werden darf.

4. Der Stil der Laokoongruppe ist der spat-

hellenistische Barockstil, dessen Anfange fruhe-

stens an das Ende des 3. Jhdts v. Chr. zu setzen

sind. Da er sich im Gegensatz zum Klassizis-

mus zu einer Art asianischer Koine entwickelt
hauern dieses Namens bei Plinius beruht auf 30 hat, reichen seine Auslaufer bis zur Erstarrung
folgenden Griinden (vgl. besonders Ferster 40.

Philol.-Versamml. 76flf.; Arch. Jahrb. VI 191ff.

XXIff. Amelung Skulpt. d. vatik. Mus. II 184ff.).

1. Plinius muB von Kiinstlcni einer friiheTen

Zeit sprechen ; denn erstens schlieBt er seine Aus-
fuhrungen tiber den allerhand Zufallen unter-

worfenen Ruhm der Ktinstler, in welchen die

Meister des Laokoon an erster Stelle eines der
letzten Abschnitte stehen, mit folgenden Worten

:

der spiitantiken Kunst; im 2. und selbst im 3.

Jhdt. n. Chr. ist er noch sehr verbreitet und
lebendig. Die Laokoongruppe ist jedoch ein Werk
von so auBerordentlicher Durchbildung aller Dar-
stellungsmittel, dafi sich ihre entwicklungsge-
schichtliche Stellung innerhalb des Stiles be-

stirimien lafit. Auf diesem Wege kann man,
ohne schematisch zu verfahren, die Mitte des

2. Jhdts. v. Chr. als obere Grenze fur die Ent-
haw sint dicta de marmoris scalptoribus summa- 40 stehung der Gruppe feststellen. Eine untere
que claritate artifioum7

quo in traetatu subit
mentem, ?wn fuisse turn auctoritatem maculoso
marmori (XXXVII 44) ; zweitens riihrnt er die Lao-
koongruppe in den starksten Ausdrucken, wah-
rend er sonst iiber die ganze Kunst seiner Zeit— sehr mit Unrecht— scharf aburteilt (XXXIV 5.

XXXV 5 ; nur der NerokoloB des Zenodoros, den
*r bei der Arbeit sah, hat ihm imponiert: XXXIV
46) ; drittens fuhrt er die rhodischen Bildhauer als

Grenze ist aus der Geschichte des Barockstib
allein nicht zu gewiunen

t sehr wohl jedoch aus der
allgemeinen Kunstgeschichte durch AusschlieBung
derjenigen Epochen, deren Stile, Stilstufen und
technische Gewohnheiten in Rom und im Reich
eine Einordnung der Laokoongruppe nicht ge-

statten. Man wird auf diese Weise den Anfang
des 1. Jhdts. n. Chr. als untere Grenze fur ein

Nachleben des individuellen Stils der Gruppe be-
Beispiel dafur an, dafi gemeinsame Arbeit meh- 50 stimmen kOnnen. Der Beweis kann hier umso-
rerer Kiinstler an einem Werk dem Ruhme jedes
einzelnen nachteilig sei; er stellt also ein Mifi-

verhaltnis zwischen dem Werk und dem Ruhm
der Meister fest, was angesichts seines hohen
Lobes bei Zeitgenossen widersinnig ware.

2. Dion von Prusa sagt in seinein unter Titus
geschriebenen Rhodiakos (v. Arnim Leben und
Werke des Dio von Prusa 21 Of.) kein Wort von
einer glanzenden Kunstblute in Rhodos, bezeugt

weniger im einzelnen gefuhrt werden, als die Ent-
wicklungsgeschichte der Stile in der Kaiserzeit

noch keine zusammenhangende Darstellung er-

fahren hat und nur einem kleinen Kreise von
Forschern in den Grundzugen bekannt ist. Auch
Wickhoffs beriihmte Charakteristiken sind viel

zu einseitig, um richtig zu sein. Folgende An-
deutungen mOgen wenigstens den Weg weisen.

Da die Bewegungsmotive keine genaue Da-
viehnehr mittelbar das Gegenteil, wenn er die60tiernng innerhalb des Barockstils gestatten, ist

Rhodier ob deT iiblen Gewohnheit tadelt, altere
n " ' ' " ' " '

1#—
Ehrenstatuen auf neue Namen umzuschreiben.
Eine glanzende und einfluBreiche Kunstlerschaft,
wie sie durch die Inschriften fur das 1. Jhdt.
v. Chr. bezeugt ist, wurde gegen eine solche
Schftdigung sicher politische Mittel gefanden
habon; vergleichbar iat die Gewohaheit, die Straf-
gelder fttrWiederbenutzung alter Graber der St«in-

von der Formbehandlung auszugehen. Bei dieser

ist im allgemeinen zwischen der architektoni-

schen Grundlage und der Oberflachenbildung zu
scheiden. Die Grenze zwischen beiden beginnt
sich im Barockstil in der Weise zu verschieben,

daB die Bewegung der Oberflache besonders an
den Kopfen immer mehr in die Tiefe greift : das
Knochengerust wird toils verechleiert, tells acheint
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es sogar die Bewegung der Weichteile mitzu-

macben, Diese von Skopas vorbereitete Entwick-

lung beginnt mit den Gruppen des Attaliscben

Weihgeschenkes in Athen, die aus verschiedenen

Grunden nicht wohl von einem anderen als von

Attalos I. gestiftet sein kOnnen, also ans Ende

des 3. Jhdts. zu setzen sind. Die erhaltenen Fi-

guren sind keineswegs einheitlich im Stil. Einige

zeigen den aus Lysipps Schule hervorgegangenen

fruhhellenistischen Stil der groBen Gallier noch

rein, andere stehen dem Barockstil des groflen

Altars ganz nahe, wieder andere vermengen beide

Stile (z. B. v. Bienkowski Darstell, d. Gallier

45f.) : die iibliche Scheidung einer 1. und 2. per-

gamenischen Schule enveist sich daher als irrig.

Dem Laokoon ahnelt am meisten der tote bar-

tige Gigant, nicht nur im Kopfe, sondern auch

im Gesamtmotiv und in der Wolbung der Brust

und der Einziehung des Leibes, die auch bei

anderen Figuren des Weihgeschenkes vorkommen.

Die tektonischen Fonnen des Kopfes sind be-

wegt, aber klar und nicht durch uberreiches Or-

nament von Einzelformen verschleiert. An den

pathetischen Kopfen des groBen Altars greift die

Bewegung der reicher gegliederten Oberflache be-

reits tiefer: das feste Geriist seheint mitzu-

schwingen, ohne jedoch seine tektonische Funk-

tion ganz zu verlieren. Beim Laokoon ist kein

Gernst mehr kenntlich : wie flache Gewasser sich

bei Sturm in steilen Grundseen gleichsam mit
ganzem Leibe aufbaumen, so hat die ursprung-

liche Bewegung der Oberflache hier alle Formen
aufgewiihlt ; man hat mit Recht von eineT kaut-

schukartigen Verschiebung gesprochen. Ware diese

Entwicklungsstufe, die ein AuBerstes an Ausdruck

ermOglicht, vor der Mitte des 2. Jhdts. erreicht

worden, so miiflte sie in der pergamenischen Kunst
nachznweisen sein. Auch die Entwicklung der

Oberflachenbildung allein fiihrt auf eine ahnliche

obere Grenze. Sie lafit sich mittelst datierbarer

Portrats in ununterbrochener Folge von Lysipp

tiber den Demosthenes des Polyeuktos von 280
und den Chrysippos des alteren Eubulides aus

dem Ende des 3. Jhdts. bis zu dem sehr viel

weiter entwickelten Homer verfolgen. Diesen

mit dem Homereion von Smyrna zu verbinden

und in dessen von Sauer erschlossene Glanzzeit

um die Mitte des 2. Jhdts. zu setzen, liegt sehr

nahe ; wenigstens empfiehlt kein datierbares Werk
eine fruhere Ansetzung (Sauer 47. Philol.-Ver-

santi. 21 ; Arch. Anz. XVIII 1903, 201). Im
Laokoon ist der Stil des Homer mit dem perga-

menischen Barock verschmolzen und beides in

der Mischung gesteigert; ferner zeigt der ori-

ginale Laokoon mehr Routine und weniger Frische

als die Kopien des Horner (vgl. besonders Furt-
wangler-Urliehs Denkmaler griech. u. rom.

Skulpt. 2 168f.). Es liegt daher nahe, ihn nicht

zu dicht an die obere Zeitgrenze heranzurucken.

Wenn als untere Grenze der Beginn des 1. Jhdts.

n. Chr. bezekhnet worden ist, so beruht dies

nicht auf dem Vorhandensein verwandter Werke
in dieser Zeit, sondem auf dem Fehlen entschei-

dender Gegeninstanzen ; die verschiedenen Strfime

des Spathellenismus hatten damals noch nicht

alle eine neue Farbung angenommen. In der

Zeit von GLiudius bis Domitian hatte jedoch ein

Werk von der allgemeinen Anlage des Laokoon-

kopfes sich unmOglich der ganz anderen Auffas-

sung solcher Formen entziehen kOnnen, die nach
Ausweis der Portrats damals nicht nur in Rom
herrschte. Ein Vergleich des Laokoon mit dem
herrlichen Vespasiankopf des Thermenmuseums
zeigt am eindringlichsten, daBzuviel Verwandt-

schaft vorliegt, als daB gleichzeitig so viel Ver-

schiedenheit mOglich ware. Die trockene, be-

stimmte Formgebung, die Trager des Ausdrucks

10 am Laokoon ist, kann nicht gleichzeitig sein mit

dem leicht dahingleitenden Spiel von Licht und
Schatten, um dessentwillen diese Zeit solche Auf-

losung der Formen suchte — ein Kunstwollen,

das allgemein, auch in Architektur und Orna-

mentik herrschte und bis in den Osten drang.

Wenn Klein Gesch. d. griech. Kunst m 322

am Laokoon eine ,illusionistische FormenspTache'

findet, so ist das fast ebenso falsch wie seine

Behauptung, das dem Laokoon am nachsten

20 stehende Werk sei — die Nike von Samothrake

!

Auch die Formanalyse legt also die Gleichset-

zung der Kiinstler bei Plinius mit den inschrift-

lich bezeugten Rhodiern nahe.

Eine allgemeine Bestatigung endlich bietet

nach Amelung Rom. Mitt. XX 2211, das we-

nige, was wir von der Gruppenkomposition des

Barockstils wissen: die streng geschlossene Re-

liefkomposition des Laokoon steht im Gegensatz

zu der unplastischen AuflOsung, die sich fur

30 einige Gruppen der spateren pergamenischen Kunst

nachweisen laBt, und deren Extrem Alkiphron

schildert: die freie Verteilung von Figuren auf

bepflanzten Felsen (frg. 5, M eine ke 80; vgl.

Dilthey Arch. Zeit. XXXVI 48). Das Kompo-
sitionsprinzip des Laokoon seheint demgegenuber,

selbst wenn man einen gewissen Zwang des Auf-

stellungsortes annimmt, bewufit klassizistisch zu

sein und daher auch hinauszugehen iiber den per-

gamenischen Altarfries, an welchem weniger Klassi-

40 zismus als Typentradition der Flachenkunst vor-

liegt. Das Kriterium verliert jedoch dadurch an

Wert, daB auch die Laokoongrappe in einer Typen-

tradition steht, die sich nicht nur an Einzelmo-

tiven iiber den von Alexander durchbohrten Perser

auf dem Mosaikbilde bis zu den Kampfertypen

des 5. Jhdts. (MilchhOfer Prometheus 39. Brunn
Kleine Schriften II 465f.) und selbst zu der chal-

kidischen Vase mit dem Kampf um Acbills Leiche

(Mon. d. Inst. I Taf. 51) zunickverfolgen laBt,

50 sondern sich bereits in klassischer Zeit zu drei-

figurigen Laokoongruppen verdichtet hatte, wie

ein etruskischer Skarabaus lehrt (Furtwangler
Gemmen I Taf. 64, 30. FOrster Arch. Jahrb.

XXI 1906, 14 Abb. 6). Wenn man sich daher

die Laokoongruppe von einem alteren hellenisti-

schen Bilde abhangig denkt (Milchhofer a. a.

O. Furtwangler-Urlichs a. a. O. 120. Eo-
denwaldt Komposition d. pomp. Wandgemalde
264 ff.), so darf man diesem Bilde keine wesent-

60lich hohere Originalitat der allgemeinen Erfin-

dung als der Gruppe zuschreiben. Diese echt

griechische Typentradition in der bildenden Kunst

wie in der Dichtung (Furtwangler Gemmen LTI

206. 450. FQrster a. a. 0. 13ff. Studniczka
Arch. Jahrb. XXII 138ff.) lafit auch den alten Streit

um das Verhaltnis zwischen der Laokoongruppe
und Vergil als zwecklos erscheinen* Dataerongs-

merkmale sind damns vollends nicht zu gewinnen.
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-- Ob einem von den drei Bildhauern em we&ent-
lich hoherer Anteil an dem Werke zukommt' als

den beiden anderen, lafit sich nicht sagen ; denn
selbst wenn H., der bei Plinius in nicht alpha-

betischer Aufzahlung an erster Stelle steht, der

Vater seiner Mitarbeiter war, braucht er nicht
mehr und Besseres als diese beigetragen, ge-

schweige denn die ganze Komposition, wie sie jetzt

vor tins steht, anf einen Wurf gefunden zu haben.

losigkeit gegenttber den relativen GrdBenverhalt-
nissen ihrer Figuren hat sich die griechische
Kunst von Anfang an gewohnt: aus gegenstand-
lichen Grttnden wurden kleine Adoranten grofien
Gottern und Heroen gegenubergestellt, aus for-

malen Griinden Isokephalie oder auch bei un-.

gleichen Raumhohen Anisokephalie durehgeftthrt
Gerade im Spathellenismus sah man an zahl-
losen Grabreliefs und sicher

* auch an den ganz
Umgekehrt ist es nicht berechtigt, den Athano-lOgleichartigen Statuengruppen der Heroa ver-
doros deshalb far den Bedeutendsten zu erklaren, n„i™j„;i„„;i vi„:..„t\: ^._ .-t.— t. „.._•_.. .,

weil wir zufallig von besonderen Ehrungen dnrch
seine Mitbiirger wissen und ein paar vermutlich
anf ihn bezugliche Nachrichten (Isis Athenodoria,
vgl, FCrster Arch. Jahrb. VI 195f.; feminas
nobiks, Plin. XXXIV 86, s. u.) some zwei oder drei

Signaturen von ihm aus Italien besitzen; zwei
andere Signaturen lassen sich ebensogut in Poly-
doros erganzen (Am e lung Skulpt d. vatik. Mus.

schwindend kleine Diener neben ihren heroisierten
Herren; selbst zwei- oder dreijahrige Kinder wer-
den viel grOfier gebildet als Diener, deren Pro-
portionen axif ein bedeutend hoheres Alter weisen
(z. B. Arch. Jahrb. XX 1905 Tat 4 S. 78 Abb.
15). Der Laokoon ist nun bei allem Naturalis-
mus in Einzelztigen durchaus ein Idealwerk. Auch
im Hellenismus sind aber die besonders unhar-
monischen Formen halbwiichsiger Knaben von

II 1931).^ Wir kommen tiber die Gemeinsamkeit 20 der Idealkunst abgelehnt worden, obwohl Ansatze
der Arbeit nicht hinaus, und dafi die Worte des
Plinius : de consilii sententia fecere summi arti-

floes sich darauf beziehen, versteht sich fur jeden
Unbefangenen von selbst und gent uberdies aus
dem Zusammenhange deutlich genug hervor (For-
ster Arch. Jahrb. XXI 13). Es ist befremd-
lich, dafi Lachmanns iibel angebrachte Gelehr-
samkeit ganze Generationen dazu veranlassen
konnte, den Wald vor Baumen nicht zu sehen

zu ihrer tlbernahme gemacht wareri (vgl. den
,Agon' von Tunis, Hauser bei Furtwangler-
Reichhold III 2, 2. L. Curtius Arch. Anz.
XXIV 207f.). Es ist das ein Rest des klassi-

schen Empfmdens, demgema.fi Aristoteles, etwas
verspatet — wenn man will, klassizistisch —
Kinder als zwergenhaft unproportioniert und da-
her hafilich bezeichnet. All diese Momente durften

zusammengewirkt haben , und das klassizistische
und von dem gar nicht vorhandenen geheimen 30 Moment ist daher nicht im gewflhnlichen Wort-
Rate des Titus bis zur Bule von Rhodos herum- sinn als reaktionar, sondern als traditionell zu
zuraten — welch letzteres W. Klein den Stoff
zu einer artigen Novelle geliefert hat (Gesch. d.

griech. Kunst ni 3191). Gliicklieher ist Ke-
kules Gedanke, der Ausdruck des Plinius stamme
vielleicht aus einem Epigramm, das nach Ame-
lungs Vermutung am Sockel der Gruppe ge-

standen haben konnte (Kekule" Zur Deutung
und Zeitbestimmung des Laokoon- 16. Am e 1 u n g
a. a. 0. 158).

Erne Polemik gegen friihere Irrtumer erubrigt
sich durch die obigen Ausfuhrungen und durch
den Hinweis auf Ffirsters ungemein verdienst-
volle Untersuchung«n ; nur eins ware im Hin-
blick auf Roberts Bemerkungen o. Bd. II S.2047.
Bd. IV S. 2079 hervorzuheben : Damophon von
Messene ist jetzt fest in die erste Halfte des 2.

Jhdts. v. Chr. datiert, wohin der Stil seiner Skulp-
turen in Lykosura ihn von jeher verwies (D i c kin s

bezeichnen. — Was endlich die Erganzung des
rechten Armes des Laokoon betrifft, so ist Stud-
niczkas Warnung gegen vorschnelles Vertrauen
auf den Pollackschen Arm zu beherzigen (Arch.

Jahrb. XXLT 140f.): der nm i/
9 kleinere MaG-

stab und der offenbare Stilunterschied machen
es aulierst fraglich, ob er von einer Replik der
Gruppe stammt. Die verschiedenen Erganzungs-

40versuche sind kritisch behandelt von Amelung
a. a. 0., wo auch die Literatur bis 1906 zusam-
mengestellt ist ; nachzutragen ist als wichtig nur
Furtwangler Bonn. Jahrb. XCIII 58ff. ; Denkm.
griech. und rom. Skulptur 2 120; Geminen a. a,

O., als neu Klein Gesch. <L griech. Kunst LEI

226. 305ff.

Dafi H. auch Grab- und Ehrenstatuen in den
ublichen spathellenistischen Typen verfertigt hat,

darf an sich angenommen werden (vgl. Brunn
Annualof the Brit. School at Athens XII 109ff. 50 Gesch. d. griech. Ktinstler I 474) und wird durch
XIII 856ff.).

Dafi das Werk des H. und seiner Hitarbeiter
in Form und Ausdruck ein Auflerstes und Letztes
in der geradlinigen Entwicklung der griechischen
Kunst darstellt, ist bei aller Verschiedenheit der
Datierung und Bewertung im Grunde stets emp-
funden worden, nicht zum wenigsten von Brunn
nnd Furtwangler, die den Laokoon fur fak-
tisch oder doch entwicklungsgeschichtlich alter

die Standspuren zweier Bronzefiguren auf einem
Sockel des Athanodoros noch besonders empfohlen
(Bull, de Tacad. de Danemark 1905, 82): ein

Mann und eine Fran in gegensatzlichem Rhyth-
mos, wie so oft auf Grabreliefs (z. B. Arch. Jahrb.
XX 53, dazu 66). Es liegt deshalb auch naher,

die erwahnte Angabe des Plinius XXXnT
86:

Athenodorus feminas nobiles fecit, auf den Rho-
dier als auf den gleichnamigen Schuler Polyklets

als den pergamenischen Altarfries hielten. Die 60 oder gar auf den archaischen Athanodoros zu be-
letzte zusammenfassende Behandlung von Am e- '

*
"

"

lung a. a. O. schliefit mit dem Befremden dar-
uber, dafi in dieser Epoche genauester Natur-
kenntnis, die so viele vollendete Kinderbilder ge-
schaffen hat, die Sohne dennoch wie verkleinerte
Jttnglinge proportioniert sind; Analogien seien
k«nw Erklartmg. Eine MstoriBche Erklftrung ist
vielleieht auf folgende Weise mOglidL An Sorg-

Ziehen (vgl. o. Bd. II S. 2046. 2048). [PfuhL]
Hagesaretos, aus Larissa?, Strateg der Thes-

saler urn 49/48 v. Chr. (Caes. bell. civ. m 80; anf
Munzen des thess. Bundes). [SundwalL]

U&geslaH s. Hegias Nr. 1.

Haffeglstratos, Ephoros in Sparta, Herbst
427—Herbst 426 (Xen. h«lL II 8. 10; in einerWeih-
inschrift aue Tainaron, IGA 88). [SundwalL]

^jaus iiagesippos

Haffeslppos, Prieater des Helios auf Rhodos,

Eponym (IG XII 1, 1067). [SundwalL]

Haifia (Ayia fj xaXovfitvt) Constant. Porphyr.

them. I p. 38), Ort in Karien. [Btirchner.]

HftglftS .(AyitK , 'Ayiag) von Troizen , ist als

Verfasser des kyklischen Epos der Noozoi in der

Chrestomathie des Proklos genannt (Kink el

Frg. Epicor. p. 52). Er ist vermutlich erst von

hellenistischen Gelehrten, jedenfalls nicht vor dem

4. Jhdt, als Dichter dieses dem Homer abge- 10 IX. Priesterzeit (Curtius Anecd. 33. Wescher-

sprochenen kyklischen Epos vermutet worden, wie Foucart 27. Pom tow N. Jahrb. 1889, 572 und

Stasinos fur die Kimma. usw. Gute Grammatiker o. Bd. IV S. 2643f. und Anm. 2).

man hier mit 3eciht seit Jung-ermann "Apqpts.

Wahraeheinlich ist auch an der anderen SteUe

'Avlas Korruptel fur 'Afupts (Meineke FCG I

404. Kock CAF H 250 frg. 51). [A. KSrte.]

Hagion {[zb] "Ayiov). 1) Gail hatte zu

Stadiasm. m. m. 338f. statt 'Ayvetov (s, den Art.

Hagneion) "Ayiov vorgeschlageii. [Btirchner.]

2) Hagion (I), Sohn des Echephylos, delphi-

scher Archon kurz nach 130 v. Chr. wahrend der

Stasinos fur die JLvxpia

pfiegten zu zitieren 6 xa KvuiQia, 6 xovg Noozovg

utotfoas, eventuell mit Nennung eines oder mehrerer

vermuteter Dichtcrnamen, von denen die spatere

Tradition nur je einen festhielt. H. war wie

Stasinos u. a. ein alter Dichtername ohne Gedicht,

also geeignet, mit einem Gedichte ohne Dichter

verbunden zu werden, v. Wilamowitz Homer.

3) Hagion (II), Sohn des Polykleitos, delphi-

scher Archon um 104/3 v. Chr. wahrend der XI.

Priesterzeit (CIG 1700, Bull. heU. XXII 18 u. 16;

vgl. Pom tow o. Bd. IV S. 2647f.). Priester der

XL und XII. Priesterzeit (vgl. Pomtow K Jahrb.

1889, 520. 575).

4) Hagion (III), Sohn des Dromokleidas, del-

Unters. 344ff. Wir wissen nichts von ihm , von 20 phischer Archon um 68/7 v. Chr. wahrend der

dem ihm zugeschriebenen Noatoc ist mehr zu ge-

winnen. Welcker Epischer Cyklus I 3 260ff.

Mit diesera Epiker ist falschUch ein Gelehrter,

der 'AoyoitKa geschrieben hat, FHG IV 292f.

.-+ Add. 670, von Meineke Com. I 417. v. Wila-
mowitz Homer. Untersuch. 180, 26 identifi-

^iert worden. Er wird zitiert bei Clemens Ales,

strom. I 104, 2 p. 139 S (wo aiyiag uberliefert ist)

neben Derkylos fur die Ansetzung der Iliupersis

XIV—XVI. Priesterzeit (Le Bas 959. 960; vgl.

Pomtow o. Bd. IV S. 2594. 2653).

5) Hagion (IV), Sohn des Dion, delphischer

Archon um 42 v. Chr. wahrend der XLX. Priester-

zeit (Bull. hell. XX 49; vgl. Pomtow o. Bd.

IV S. 2657f.) [SundwalL]

Hagna {'Ayva) , haufiges Epitheton vieler GiJt-

tinnen, wie der Aphrodite (besonders auf Delos,

u. a. o. Bd. I S. 2749. Roscher Myth. Lex. I

auf einen Tag des Monats Panemos zwischen 30 1814. Nils son Griech. Feste 382), Ariadne (s. o.

lauter Gelehrten (vgl. Schol. Euripid. Hecub. 910).

Weiter in Schol. Euripid. Troad. 16 wieder neben

Derkylos fur die Dreiaugigkeit des Zeus Herkeios

in Ilios. womit zu vergleichen ist Pausanias (II

24, 3) Notiz, auf der argivischen Larissa sei ein

dTeiaugiges Xoanon des Zeus gewesen, von Sthene-

los aus Ilios dahingebracht. Auch Athenaios (III

86 F) zitiert H. mit Derkylos zusammen fur eine

Bd. II S. 808. Nilsson a. a. O.), Artemis. Ata-

gartis (Dea Syria, Roscher Myth. Lei. 1 1814),

Athena, Chariten, Demeter (u. a. o.Bd. TV S. 2741),

Eos, Erinyen, Hekate, Horen, Iris, Kora, Leto,

Mise, Musen, Nemesis, Seirenen (Parthenope),

Themis u. a. und personifizierter Begriffe wie

Eunomia (o. Bd. VI S. 1129) und Physis. Beleg-

stellen bei Bruchmann Epitheta deorum s. v.

Sonderkultname der Kora in Andania, Ditten-zur Trompete geeignete Muschel aoxQafirjlos (M til-

ler vermutet H. auch in dem uberlieferten Avyeiag 40 b erger Syll. II 388, 84 und Paus. IV 33, 4,

Schol. Twl. [= Eustathios] zu Horn. II. XI 690, s. o. Bd. I S. 2117ff. Nilsson 339f., wie, neben

dessen a ^AQyoXactiv als Zeugnis tiber Herakles,

Neleus , Nestor neben Telesarchos 'Agyohxa. hier

angefuhrt werden). Alle Stellen passen fur einen

Gelehrten, und die drei ersten schlieBen einen

Dichter aus. Der Irrtum, ihn fur den kykli-

schen Dichter zu halten, beruht auf C- F. Her-
manns auch palaographisch schlechter Konjek-

tur zu Athenaios XIII 610 C, die von v. Wilamo-

Demeter, in Lakonien CIG I 1449, in Akrai IGS
204 und Tauromenion IGS 431. [Weicker.]

* Hagnagora, Messenierin, Schwester von Aristo-

menes, Fiihrer der Messenier, zuerstmitEuergetidas,

nach seinem Tode mit Tharyx aus Phigaleia ver-

heiratet (Paus. IV 21, 2. 24, 1). [SundwalL]

Hagnaios ('Ayvcuos). 1. Zur ersten Hexa-

,.._..__ menos gehoriger Monat im Kalendet von Halos

witz? Robert Homer. Becher 4L 16, Kaibel50in der Phthiotis, IG LX % 109a, 28. 71 {

c
Ayv(a-

unbegreiflicherweise gebilligt ist. Die Stelle lautet:

Namen von Helden im holzernen Pferde wirst du

kaum nennen konnen xal ovdh xavx Ik xmv

ZrrjQiyoqov , oyoXfi ydg , &XX* sx rfj; aaxdxov
Agyeiov 'JXiov jiepotdog • ovrog yag xapinoXXovs xt-

vaq xaxiXehv. Die tvberlieferung, dafi Agias von

Trozen die Nostoi gedichtet habe, gentigt wahr-

haftig nicht, ihm auch ein Gedicht tiber die Zer-

stOrung Ilions zu geben, und nun gar fur aaxd-

tov zu schreiben Ayiov xov. Sollte diese Kon- 60
jektur aber wirklich richtig sein, so wurde immer
noch nicht auf ein Epos geschlossen werden
mussen, ebensogut kfinnte auch hier ein mytho-
graphisches Werk gemeint sein. [Bethe.]

2) Hagias, als Dichter einer KomOdie Zto-

yQa<pog einmal genannt, Bekker Anecd. I 113.

Bei Pollux (in 36), wo derselbe Name im Par.

A steht, haben /7 und C 'Apipiac, deshalb liest

v)atog 109b, 24), von Bischoff Jahrb. f. Philol.

1892, 483 an die vierte Stelle des mit der Herbst-

nachtgleiche beginnenden Jahres gesetzt.

2. Siebenter oder achter Monat im Kalender

von Pyrasos in der Phthiotis, IG IX 2, 133.

H. ist eine sprachliche Variante des ionischen

Monatsnamens Hagneion (s. d.) und hat wie dieser

seinen Namen vermutlich von gewissen Hand-

lungen im Kult der 'Ayva oder der dyval &eaL
[Bischoff.]

"Ayvag tegijvrj, ein Brunnen im Haine Kar-

ne(i)asion bei Andania, wird erwahnt in der

groBen messenischen Mysterieninschrift aus Kon
stantinoi (SGDI 4689. Ziehen Leges sacrae

nr. 58) Z. 84ff. — § 17 tag xQarae ifis tbvojtaa-

fdvag bta xwv agyaiatr iyygaupcov "Ayvas xal tov

yeyevijfteyov noxi xq, xgdva aydXfiaxog. Damals

(100/90 v. Chr.) war also Hagna die Nymphe 4es



ii£i\H nagneion

Brunnens, die Statue, wie van der Loeff ver-
mutet, vielleicht erst, von Mnasistratos errichtet.
In der Zeit des Pausanias war diese Hagna mit
Kore gleichgesetzt worden (TV 38, 4

*J di 'Ayvrf
K6gas Tt}$ Arffiyteos eoztv imxXtjats ' vdcog <5'

avetotv ex nqyfis jiaQ
1

avro to ayaXfia). Van
der Loeff De Messeensche mysterien. Hande-
lingen van het Zesde Nederlandsche Philologen-
congres 1910 (8. 8 des Sonderabdrucks), im ubri-
gen s. Ziehen z. d. St. [Bslte.j

Hagneion (to AyveXov Stad. mar. m. 338f.).

1) Seestation an der nordwestlichen Kiiste der
Insel Kreta, C. Mtiller vermutet als Form des
sonstfiir Kreta nicht bekannten 'Ayvslov H. Gail
hatte "Aytov vorgeschlagen. [Burchner.]

2) 'Ayvyiatv, auch 'Ayrscbv, Kalendermonat in
Ephesos, Le Bas III 1537, 7, und in Magnesia
am Maiandros, Inschr. v. Magn. a. M. 1. 100.
111. Die Zeit des Monats im Jahre 1st nicht
bestimmt, Sein Name bezieht sich wohl auf
gewisse Handlnngen im Kult der 'Ayvd, d. i.

der Kora oder der dyvai #mi, d. i. der Demeter
nnd Kora {Roscher Myth. Lex I 1814), wie sie
z. B. unter dem Namen ayveZeu von den Prieste-
rinnen der Demeterheiligtiimer in Kos zu beob-
achten waren, Herzog Arch. f. Religionswiss. X
400. Eine sprachliche Variante des H. ist der
Hagnaios (s. d.) einiger phthiotischer Kalender.

[Bischoff.]

Hagneon {Jo] 'Ayvecov, vielleicht zu schreiben
'Ayvetiv von ayvog = Xvyog), beriichtigte Ortlieh-
keit von Sardeis in Lydien, Athen. XII 515 F.
S. den Art. Sardeis. [Burchner.]

Hagnias. 1) Tiphys, der Steuermann der Argo-
nauten, wird 'AyvtdSijg genannt Apoll. Rhod. I
105. Orph. Argon. 122. 542. 690 Ab. Tzetz.
Lycophr. 890. Der Beiname ist als Patronymi-
kon von einem 'Ayviag oder "Ayviog (Apollod. I

9, 16 Tttpvg 'Ayviov) gebildet. Fick-Bechtel
Gr. Personenn. 367 leitet den Namen Tiphys vom
boiotischen Hafenplatze Tt<pai oder 2t<pai ab,
nnd im Beinamen vermutet infolgedessen Gruppe
Griech. Myth. 548, 5 eine Andeutung eines De-
meterkultes ebendort. Aber alles bleibt unsicher,
solange nicht einmal festgestellt werden kann,
ob der Vater 'A. oder 'A. hiefi. MOglich ware ein
Zusammenhang zwischen ciyvog in seiner medizi-
nischen Anwendung {s. o.) mit der Hesychglosse

:

Ttqwc 6 eytdXttjs, vgl Usener Gotternamen
229. Maass DLZ 1896, 327, und iiber den eroti-
schen Alpdamon Roscher Ephialtes (Abh. sachs,
Ges. d. Wiss. 1903) 54, 158. [Eitrem.]

2) Athenischer Archon (IG II 372. 617) urn
die Mitte des 3. Jhdts. [Kirchner.]

3) Athener, Sohn des Polemon aus Oion,
wurde als Gesandter von den Lakedamoniern ge-
totet 396 v. Chr. {lsaios XI 8, vgl. Harpocr. s.

Ayviag. Oxyrh. Pap. V Ho). Uber die Streitig-
keiten nm seinen Nachlafi vgl. [Dem.l XLLTI 23f.
lsaios XI 8f.

4) Athener, aus Ikaria, Trierarch nm 361?,
356/5 nnd 323/2 ([Dem.] L 41. IG II 794b 94.
811 d 157). Derselbe in einer Weihinschrift (IG LI
1317 nnd H V 1317).

5) Athener, Sohn des Dromeas aus Erchia?,
Trierarchum 326/5 (IGH 808 a 150). [SundwalL]

lSf** * eine ^y™?116
. deren Name mit der

LokahBierung der Sage von Zeus Geburt nnd

Hagnon 2208

Xindheit in Arkadien verbunden ist (Schoemanti
Opusc. ac. H 235. 263). Auf dem Berge Lykaion
nennt man einen Ort KgytSa und sient in ihm,
nicht in Kreta, den Geburtsort des Gottes. Die
drei Naiaden Theisoa, Neda und H. haben das
Kind gepflegt. ttber Versuche, die drei Gewasser
noch heute zu fixieren, vgl Bur si an Geogr. von
Griechenl. LT 236. Pausan^ iibers. v. Frazer IV
383; ed. Hitzig-Bltimner III 1 p. 355. Nach

10 Theisoa eine Stadt genannt, die noch Pausanias
als Dorf in dem Distrikt von Megalopolis kennt.
Eigentiimlich ist der H. ihre Yerbindung mit
einem eigenartigen Regenzauber, Sie hat Sommers
und Winters die gleiche Menge Wassers. In Fallen
anhaltender Durre spricht der Priester des lykai-
schen Zeus unter Opfergaben ein Gebet in das
Wasser hinein und beruhrt es an der Oberflache
mit einem Eichenzweig. Alsbald steigen nebeL
ahnliche Damfe auf und verdichten sich zu regen-

20 spendenden Wolken. Ahnliches glaubte man (Myth.
Vat. II 78) von dem Halsband der Hannonia. Es
hatte Generationen hindureh Unheil gebracht. In
fontem proieetum hodie cerni didtur; quod si
quis attrectaverit , dieunt solem offendi et tern-
pestatem oriri. Dieses Aufriihren der Quelle,
das Peitschen des Wassers, scheint ein sympathe-
tiseher Akt zu sein und den Regenritualen anderer
Volker zu vergleichen zu sein, in denen etwa
Steine in das Wasser hineingeworfen werden.

30 Vgl. J. Grimm Deutsche Mythologie 1^ 564f.
W. Schwartz Jahrb. f. kl. Phil. CXXVII (1883)
115ff. Preller-RobertI129,l. DerZusammen-
hang der Rollen der H. als einer Amme des Zeus
und als eines Regendamons ist unverkennbar, wenn
auch in der schliefilichen Tradition sehr heterogene
Vorstcllungen vereinigt sind, aus denen besonders
sich ein sympathetischer Akt und eine Nahrung
des Regendamons durch seine ,Braute' heraus-
lieben. Dargestellt war H. auf einem Schautisch

40 im Bezirk der grotien Gottinnen an der Agora zu
Megalopolis, eine Hydria in der einen und eine
Phiale in der anderen Hand, in Verbindung mit
Anthrakia (s. o. Bd. I S. 2392) und Neda, die
das Zeuskind tragi Dieselbe Neda fand auch in
der Lokalisierung der Zeussage in dem messe-
nischen Ithome ihre Stelle (Paus. IV 33, 1). Reich-
licher ist die Naiadenschar vertreten auf dem Altar
im Tempel der Athene Alea zu Tegea, wo Rhea
und Oinoe, die letztere mit dem Zeuskind, urn-

50 geben sind auf der einen Seite von Glauke, Neda,
Theisoa, Anthrakia, auf der anderen von Jde, H.,
AlMnoe und Phrixa. Vgl. Paus. VIII 31, 2. 38,
21, 47, 2. Stoll in Roscher Myth. Lex. Immer-
wahr Die Kulte u. Mythen Arkadiens I 19. 213ff.
Gruppe Griech. Myth. u. Religionsgeschichte II
830, 7. 818ff. [SaB.]

Hagnodemos5 Athener, Sohn des Hagnon aus
Aeharnai, Trierarch um 356/5 und 334/3 (IG H
804A b21. 794 b 88 d 4). [SundwaR]

60 Hagnodoros. 1) Athener aus Amphitrope,
verschwagert mitKritias, einem von den30Tyranneu
(Lys.M 55).

2) AusKyzikos, siegt znOlympia in unbekannter
Kampfart OL 160=140 v, Chr., Airic. bei Euseb.
I 210. [SundwalL]

Hagnon* 1) Aus Peparethos, siegt zn Olympia
imLaufOL 53=568 v. Chr., Afiric bei Enseb. 1201.

2) Athener, Sohn das Niluas aus Steiria, wird

2^09 Hagnomdes Hahnenkampfe 2210

als Strateg fur das J. 440/39 im Sommer 440
nach Samos gesandt (Thuk. I 117), griindet 437/6
als oIxwttjs der athenischen Ansiedler Amphipolis
(Thuk. IV 102. V 11. Schol. Aesch. LT31). Wieder
431/0 Strateg geht er mit der athenischen Plotte

nach Potidaia im Anfang de8 Sommers 430, von wo
er unverrichteter Sache wieder heimkehrt (Thuk.

II 58, vgl. v. Wilamowitz Aristot. und Athen

LI 248), und beantragt in derVolksversainmlung

die Absetzung des Perikles, wahrscheinlich in der

letzten Prytanie des J. 431/30 (Plut. Pericl. 32,

vgl. v. Wilamowitz Aristot. und Athen II 248.

S w o b o d a HermesXXVILT 543). Strategim J. 429/8

befehligt er im Winter 429 in Thrakien (Thuk. II

95,3). Unter den Friedensunterhandlern beschwOrt

er den Frieden zwischen Athen und Sparta 421
(Thuk. V 19. 24). Schon m fortgeschrittenem Alter

wird er in das Kollegium der Probulen 413 gewahlt

(Lys. XT! 65; vgl. Thuk. VLH 1). Sein Sohn ist

der bekannte Staatsmann Theramenes (vgl. die

Belege bei Eirchner Pros. Att. nr. 171).

3) Aus Teos, Schmeichler Alexanders d. Gr.,

Nauarch des Antigonos, von den Athenern unter

Thymochares 316 auf Cypern gefangen genommen
(Plut. Alex. 22. 40; Phylarch bei Athen. XII
539a A. IG II 331, 8, vgl. Dittenberger Syll.a

213 nr. 4. 5). [SundwalL]

4) Aus Tarsos, Neuakademiker , Schiller des

Karneades, der nach Cic. Lucull. 16 dem Klei-

tomachos an Begabung {ingenium) gleichstand.

Im Ind. Acad. Here. 23, 4 (p. 84 Mekler) werden
seine trefflichen Aufzeichnungen von Vorlesungen
des Karneades, bei Quintil, II 17, 15 seine ,Ah-

klageschrift gegen die Rhetorik' erwahnt. Das
Zitat bei Athen. XTII 602 d bezieht sich auf
erotische Dinge und ihre Regelung in Sparta.

Vgl. Plut. soil. anim. 12. Schol. II. IV 101 (I

173, 24Dind.). Zeller Phil, d, Gr. IV 525.

[v. Arnim.]

Hagnonides, Athener, Sohn des Nikoxenos
aus Pergase, erwahnt als Antragstellcr in einer

Seeurkunde des J. 325/4 (IG II 809a 14f.), wurde
von Deinarchos im Harpalischcn Prozefi angeklagt

I Dion. Hal. Dinarch. 10 p. 654, 2; vgl. Hyperid.
I 40, 4. Schafer Demosth. HI 2 325, 3. BlaB
Att. Ber. Ill 2 2, 299 n. 26), fliichtete nach dem
Lamischen Kriege aus Athen und durfte durch
Phokions Vermittelung im Peloponnes bleiben
(Plut. Phoc. 29. Schafer Dem. IIP 392), von
hier kehrte er nach Antipaters Tod und nach
dem Zusammcnbruch des oligarchischen Regi-
ments nach Athen wieder, wo er als Phokions
Auklager auftrat 318 (Plut. Phoc. 33f. Niese
I 243). In einem Dekret aus dem J. 318/7 wird
H. als Antragsteller erwahnt. Spater ist er selbst
zum Tode verurteilt worden (Plut. Phoc, 88j. Viel-

leicht ist er mit dem H. , der den Philosophen
Theophrast wegen Gottlosigkeit verklagt hatte,

identisch (Diog. Laert. V 37. Niese 1 315, 1).

[Sundwall.]
Hagnolheos. 1) Athenischer Archon (IGH458.

II 5, 458 b. Academ. philos. index Hercul. p. 89
col XXV 10 Mekler) im J. 140/39 nach v. Wila-
mowitz bei Mekler. Bei Paus. Vn 16, 10
mnB fur AvriMov (Arch. 01. 160, 1 = 140/39)
geschrieben werden "Ayvo&eov; vgL Jacoby Apol-
lodow Chronik 1902, 388. Kolbe Attawshe Arcb,
L19. [Kirchner.]

Pmnly-TVlMowa-KroU Til

'Ayvovs irtrfYj^i erne Quelle am Lykaionge-
birge in Arkadien, erwahnt Paus. VLII 38, 3f.

An ihr haftet ein alter Eegenzauber, den in

Zeiten der Durre der Priester des Zeus Lykaios
vollzog. Daraus folgext Kuruniotis mit Recht,
dafi die Quelle in der Nahe des.Gipfels zu suchen
ist. Da nun von den drei Nymphen des Ly-
kaions, die das Zeusknablein pflegen (Pans. a.

a. O.), Neda dem Westabhang, Theisoa dem Nord-
lOabhang (Paus. VIII 38, 9) angehort, so werden

Curtius (Pelop. I 303) und Kuruniotis recht

haben, wenn sie die Quelle der Hagno in der
heutigen Quelle Korites wiedererkennen. Diese
entspringt in einer kleinen Schlucht, die zum
Hippodrom hinabfuhrt, etwa zehn Minuten unter-
halb des Gipfels sv fieost Ave(i6qqvlxi oder 0a-
tovQsixo. Wenige Meter von dieser Quelle ent-

fernt hat Kuruniotis die Reste einer grofieu

Brunnenkammer ausgegraben . Kuruniotis *E<p.

20 oqz. 1904, 162 {IIiv. 7, 1 zeigt die Schlucht)

und 1910, 33. Die andcrn Versuche, die Quelle

zulokalisieren, bei Frazer Paus. IV 383. Hitzig-
Blumner Paus. Ill 1, 255. Kuruniotis 'Ey.

ag%. 190-1, 158. Der Plan der Expedition scient.

de Moree II pi. 33 ist unzureichend. [Bo'lte.]

Hagnu Keras ([to] 'Ayvov negag Hesych.),

Vorgebirge bei Knidos auf der dorischen Cherso-
nesos Knidia. S. den Art. Knidos.

[Burchner.]

30 Hagnus {^AyvovQ , Demotdkon 'Ayvovciog), mitte1-

groBer attischer Demos, zur binnenlandischen
Trittys der Phyle Akamantis gehorig. Die Lage
des Gaues im sudlichen Teile der Mesogeia und
zwar am Nordostabhang des Lauriongebirges, siid-

lich vom heutigen Dorfe Magndsiovio (s. Karten
von Attika XIII) ist durch den Fund mehrerer Grab-
inschriftcn von Hagnusiern gesichert (s. Ltiper
Athen. Mitt. XVII 399 mit Anmerkung; vgl.

Milchhofer Karten von Attika Text III—VI
40 S. 11 ; Abhdlg. Akad. Berl. 1892, 23; Athen. Mitt.

XVII 259. Kirchner Pros. Att. II 495). Bei
der Neuordnung der Phylen im J. 307/6 trat

II. in die neue Phyle Arifi^TQidg iiber und
wurde sehliefilich urns J. 200 bei der Griindung
der Phyle 'Arrafo'g dieser zugewiesen; s. Steph.
Byz. 'Ayvovg • dtjfiog sv jfj 'Azzittjj zijg AijjUijTQtaSog

(jpvXffg, zivig 6k ttjs Axaf.tavu8og r} <bg <Pqvvi%os

jfjg AxzaXtdog. Die Bedenken, die Dittenberger
Herm. IX 410 gegen diese Nachricht geltend

50macbt. hat Kirchner Rh. Mus. 1904, 300
unter Hinweis auf das Schicksal des Demos Atene
(s. d.) zerstreut. [Kolbe.]

Hagra s. Agra und Egra Nr. 1.

Hahnenkampfe {aXsxTQvovwv dywvsg, ovp-
(toiat). Als Themistokles die Athener zur Schlacht
bei Salamis fiihrte, erblickte er auf dem Wege
zwei kampfende Hahne. Sofort liefi er die Trap-
pen halten und wies sie auf das Schauspiel hin.

.Diese Hahne muhen sich nicht ab furs Vater-
60 land, noch auch fur die heimischen Gfltter, nicht

fur die Helden der Vorzeit noch fur den eigenen
Ruhin, nicht fur die Freiheit und nicht fur Weib
und Kind; sie kampfen aus bloBem Ehrgeiz;
keiner will dem andern unterliegen'. Die Worte
haben gewirkt; man weiB ja, wie sich die Athener
bei Salamis schlugen. Dieses Ereignis fuhrte
dazn, dafi die Athener nach Beendignng der
Perserkriege beschlosaen, es seien alljahrlich ein



Tag lang im Theater H. abzuhalten. So ungefahr
berichtet Aelian II 28. Das Geschichtlein sieht

aus wie die bekannten aitiologischen Erzahlungen.
Immerhin sind staatliche H. im Theater etwas
auffallig, so daB wohl irgend ein ungewohnliches
Ereignis deren Einfiihrung bewirkt haben kann.
Soviel aber diirfen wir aus Aelian schliefien, daB
die Hellenen die H. im Theater his zum Schlusse
der Pcrserkriege hinauf zu verfolgen vermochten, „^.^ Vi„v„ „„VIk ilAi oculCit xmim m uer
und in der Tat erwahnt schon Pindar 01. XII 10 Hand tragt (Daremberg-Saglio I Abb, 213

J-LiUlUtUlAtMUpit; £>&l*

(z. B. Guhl mid Koner Abb. 655. Eeinach
Repert. d. vases II 138); letzteres durfen wir
folgern einmal aus der Alektryonophor getauften
Petersburger Statue (Kohler I/Alectryonophore).
Sie stellt einen bartlosen, gekleideten Mann dar,
welcher einen Sack mit zwei Hahnen an der
Sehulter hangen hat. l>azu kommt ein nachher
zu behandelndes JVIosaik aus Pompeii, wo ein
Jungling einen Sack fur 'seinen Halin in der

20 den $vdofta%a,s dXexrojg.

Auf dem Steinsitze des Dionyspriesters aus
dem Dionystheater in Athen sehen wir eine ge-
fliigelte Schutzgottheit, die zwei Hahne auf ein-

anderhetzt (Beule Rev. arch. N. F. VI 349 mit
Abb. PI. 20. de Witte eh. XVII 377). Ein
antiker Fries in der Kirche Panagia Gorgopiko
zu Athen enthalt Bilder aus dem athenischen
Festkalender. Im Belief fur den Monat Posei-

= Schreiber Bilderatlas LXXIX 1) und viel-

leicht ein Sargrelief im Collegio Eomano mit
einem sackartigen Gegenstande auf einem Tische.
Jahn Arch. Beitr. 438 meint allerdings, es sei

eine Borse. Ubrigens bewahrte man auch im
Kafig Hahne auf (Winckelmann Pierres gra-
vees de Stosch 134, 702).

Nun der Kampf selbst. Das Bild eines Ge-
iiiBes im Mus. Greg. (II 5, la — Baumeister

deon (Dezember/Januar) sitzen drei Kampfrichter 20 Denkm. I Abb. 695 = Daremberg-Saglio
hinter einem Tische, auf dem fimf Paar Sieves- Abb. 2121 zeip-t mis zwpi o-pVlpiflflfp Jiino-lin,hinter einem Tische, auf dem fiinf Paar Sieges-
kranze liegen. Vor dem Tische sind zwei kamp-
fende Hahne auf einem Palmzweig stehend ab-
gebildet (Daremberg-Saglio I Abb. 183.
Botticher Philol. XXII 397f.). Nach diesen
beiden Darstellungen fanden die H. im Monat
Poseideon im Theater des Dionys statt. Die
waffenfahigeMannschaftwar gesetzlich verpflichtet,

denselben beizuwohnen (Lukian. Anach. 37). Wie

Abb. 212) zeigt uns zwei gekleidete Jiinglinge
einander gegentiber, den einen am Boden kauernd,
den andern gebiickt. Jeder halt einen Hahn in
den Handen, den er dem anderen nahert; durch
dieses Gegenuberhalten suchte man die Tiere zu
reizen. Auf einem Sargrelief des Louvre (Eei-
nach Rep. de la Statuaire I 79 und 88) sehen wir
zwei Hahne einander gegeniiber, die von je einem
Knaben oder einer Schutzgottheit zuriickgehalten

weit diese Bestimmung zuruckreicht, konnen wir 30 werdeti. Der eine fafit sein Tier urn den Hals, der
alleTdinfirS ni(\ht ftTltsrhmrlfm anrloro vtir-Aa/*\rl- Aa-m ca;na^ Jin Ai.».„ ™;4- J~„allerdings nicht entscheiden.

Die H. bliehen aber keineswegs auf den ge-
nannten Festtag beschrankt; sie bildeten viel-

mehr eine beliebte Unterhaltung der Athener das
ganze Jahr bindurch.

Plat. leg. VII 789 B weist darauf bin, daB
in Athen jung und alt gewisse Arten von
VSgeln aufzieht und sie zum Kanipfe gegen-
einander abrichtet. Damit nicht genug, nehmen

andere verdeckt dem seinen die Augen mit den
Handen. Auch Hennen sind nicht selten beim
Kampfe zugegen. Sie sollen ebenfalls die Tapferkeit
des Hahnes erhohen (z. B. Eeinach Eepert. des
Vases 1 147. 310. 423. Collignon-Couve Vases
d'Athenes 649. 712 = Heydemann Vasenb. V
3. Jahn Vasens. zu Miinchen 1295. KretschmeT
Kuhns Zeitschr. XXXIII 560, 2, 3). Anderseits
scheint man die streitenden Tiere durch Zurufe,,___ „.,__« „.. ^—...^^ »^«l gj-wiJM.^j ijvuiiivn fj\^±i.\s±±±v iimu UJt C>Ij1^HjV11U.CI1 J. LCI C ViUlUll ZJU.IU.lt-

sie die kleineren in die Hand, die groBeren unter 40 augefeuert 2U haben. So durfen wir vielleicht
den Arm und spazieren mit ihnen stundenlang,
um sie ausdauernder zu machen. Dies gilt vor
allem ftir Wachteln uud Hahne. Aber nicht a lie

Sorten von Hahnen waren zum Kampfe gleich
gut geeignet. Als die tuchtigsten Streithahne
wurden jene von Ehodos und von Tanagra ge-
schatzt, in zweiter Linie jene von Melos und
Chalkis (Plin. X 48. Varro r. r. Ill 9, 6. Suid.
s. TavayQdtoi ahxTogiaxoi), Besonders die tana-

schlieBen aus Darstellungen des H. mit Inschriften
t

die sich aus scheinbar sinnlosen Buchstabenreihen
zusammensetzen (Collignon-Couve649. Becq
deFouquieres 152). Endlich wurden die Hahne
sogar mit Staben aufeinandergehetzt (Furtwang-
ler Geschn. Steine in Berlin 6790 u. pi. 49 = Im-
hoof-Blumer und Keller Tier- und Pflanzen-
bilder Taf. XXI 33).

Tiber den Ausgangdes Kampfes sind wirgenugend
graischen scheinen sich grofier Beliebtheit erfreut 50 unterriehtet, am besten wohl dureb das erwahnte
zu haben. Paus. IX 22. 4 nennt deren zwei Mosaik aus Pompeii (Daremberg-Saglio I
*"*"" "~ "'"

'
-"

'
' " "" Abb. 213 = Schreiber Bilderatlas LXXIX 1).

Man sieht eine Halle mit Pfeilern und geschmuck-
tem Fries im Hintergrunde; davor eine bartige

Herme. Vorn stehen zwei Hahne einander ge-

gentiber. Der Sieger streckt sich hochmutig;

Arten, (xaytpoi und xooovyoi genannt ; nach Suid.
S. 'AkexxQvova adXr}xt}v TavayQaXov hatten sie

auch den Beinamen Evygvet;.

Nicht selten fiitterte man die Hahne mit
Knoblauch (oxopoda) und glaubte dadurch ihren
Slut und ihre Streitsucht zu erhohen (Xen. con-
viv. 4, 9. Aristoph. Acharn. 165 mit Schol.

;

Equit. 494 mit Schol. Suid. s,'Eoxo&odtofi£vo$).

des Besiegten Gefleder ist zerzaust; er blutet
und lafcit den Kopf hangen. Neben ihm stutzt

ein Jungling betriibt den Kopf auf den linken
l V.

" ~^**vm. fjiiivi. o, uurtr/f/wiupcruij. cm bungling UCllLiUl UCU XVUpi itUX UCU 1LU&C11
Auch eherne Sporen {jil^xroov) legte man ihnen 60 Arm; ein kleiner Knabe halt weinend beide
beim Katrmfe an- Pine rp^ht; orranoamo Siffn TToTirlo v™ <1o<> fZa.^^^ rim- T}a«^>» ^nc «»/»«.beim Kampfe an: eine recht grausame Sitte
(Aristoph. Aves 759. 1365 je mit Schol. Suid.
S. tiXtjxtqov).

Wie wurden die Hahne zum Kampfplatze
bin und vom Kampfplatze weggetragen? Teils
unter den Armen oder im Mantel, teils aber in
SScken. Ersteres erhellt aus der angefflhrten
Ptatonstelle, auch aus Suid. s. MsXijtos und Vasen

Hande vor das Gesicht. Der Besitzer des siegen-

den Vogels eilt mit einem Krauze frohlockend
auf seinen besiegten Gegner zu, wahrend ein

zweiter Knabe mit beiden Handen einen Palm-
zweig forttragt Aus anderen Quellen wissen wir,

dafi der siegreiche Hahn auch ubermutig die
Flugel zusammenschlug und krahte; hie und da
endete der Kampf mit dem Tode eines Tieres

4dio naoneoKampie

<vgl. Demosth. LIV 9. Plin. X 24. Daremberg-
Saglio I Abb. 214 = Schreibe r Bilderatlas

LXXIX 4. Weisser Lebensbilder XXXVTII 6.

Fuvtwangler a. a. O. 3279. 3280. 5794—5802.
6791. 7896. 8334). Nach den Wachtelkampfen
schrie man dem besiegten Tiere ins Ohr, damit

es die Stimme des Siegers nicht hore und da-

durch mutios werde (Poll. IX 109). Ob wiT das-

selbe nicht auch fur den H. annehmen durfen?

Als Siegespreis war gewohnlich der unterlegene

Hahn bestimmt. ,Ich bin dein , Du aber mcin,

wenn ich siege. So ist es Sitte bei den Kampfen
der Vo'gel mit Purpurkamm', sagt Theokrit XXII
71 ; vmd Aristoph. Aves 70 Jch bin ein Sklaven-

TOgel. — Wurdest du von einem Hahn besiegt?'

Der Scholiast zu der Stelle bemerkt: ,Es war
bei den H. Sitte, daB der Unterlegene dem
Sieger folgte. Vgl. Suid. s. 'Hrr^d'tjg i% air}-

fteias. Ferner kxmnen wir ein Sargrelief (Jahn
Arch. Beitr. 439) mit zwei Eroten, deren einer

den Fufl auf den Kopf des besiegten Hahnes
setzt, zum Zeichen, daB er nun ihm gehore.

Auch Geldpreise wurden wenigstens in spaterer

Zeit ausgesetzt, wie sich aus Columella VIII 2
und dem schon erwahnten Belief bei Jahn Arch.
Beitr. 43 7f. ergibt, wenn anders dort eine BOrse
und nicht ein Sack auf dem Tische liegt.

Wo wurden die H. abgehalten? Vom Dio-
nystheater haben wir gesprochen. Dann sagt

Aischin. Tim. 53 : ,er verbrachte den Tag in der

Spielhalle (xvfisicp) , wo der Spieltisch (rt]?.ta)

aufgestellt wird und wo man die Hahne auf-

einander loslaBt und Wurfel spielt*. Dazu Suid.

s. TtjHa ,ein viereckiges Gestell, wo man Mehl
Aerkauft und auf dem die Hahne gegeneinander
losgelassen werden'. Es ist zwar etwas auffallig,

dati anderwarts, z. B. nach Poll, und nach den
Scholien zu Aristophanes die xrjXia nur bei den
Wachtelkampfen zur Verwendung kam, und daB
sich auf bildlichen Darstellungen, soviel mir be-

kannt, keine Spur von einer zrjUa vortindet. Aber
die Angabe des Aischines ist so klar, daB wir
annehmen miissen, die H. haben vielleicht in

Spielhallen und Kneipen auf einer zrjXta statt

-

gefunden. Sonst benfltzte man etwa einen freien

Platz (Eeinach Vases I 423). Die panathe-
niiischen Amphoren stellen oft gymnastisehe Wett-
kampfe dar, wahrend auf der Gegenseite die

beiden Sliulen rechts und links von deT Gottin
mit Hahnen gekront sind (z. B. Reinach Vases
I 68. 69. 210—213. 215. II 204). Andere Ge-
faRe haben auf dem Halse Hahne in wappen-
artigei- Anordnung, und auf dem Bauche sind

Tumubungen unter Leitung eines Turnlehrers
dargestellt(z. B. Collignon-Couve 716). Weiter
sehen wir kampfende Hahne vor einer Herme
(z- B. Furtwangler a. a. O. 5807. 6790. Arch.
Ztg. XXP7 (1866) Taf. 207, 1. Daremberg-
Saglio I Abb. 214 — Benndorf-Schone Later.
Mus. 189). Mit der Herme wollte der Kiinstler
jedenfalls einen Raum einer Turnschule andeuten
(vgl. auch Collignon-Couve 812), und die

panathenaischen GefaBe bringen den Hahn in
unzweideutige Beziehung mit den gymnastischen
Ubungen, Die Halle auf dem oben beschriebenen
Mosaik aus Pompeii macht ubrigens ganz den
Eindruck eines Thermensaales. In diesen Zu-
«ammenhang durfen wir vielleicht auch einige

jaannenKampie 22JI4

Gemraen bringen (Furtwangler a. a. O. 5808
—5812), auf deren Bild wir einen siegreichen

Hahn mit Kranz im Schnabel und mit Pahnzweig
auf einem Rauchaltar erblicken. Denn in den
gymnastischen tTbungsanstalten waren Altare

vorhanden. Auch auf dem Relief eines Grab-
steines im Lateran (Daremberg-Saglio I Abb,
214 = Arch. Ztg. XXIV (1866) Taf. 207, 1

= Schreiber Bilderatlas LXXIX 4) ist die

10 Turnschule durch eine Herme bezeichnet Davor
steht ein dreibeiniger Tisch mit Kranzen und
Palmzweigen. Der siegreiche Hahn, der einen

Kranz halt, wird von seinem Besitzer umarmt;
der unterlegene Hahn ist tot, und sein kleiner

Herr geht weinend mit ihm ab. Dieser Gaben-
tisch erinnert uns an jenen auf dem eingangs

erwahnten Festkalender in Athen; ein Gabentisch
ist ebenfalls vorhanden auf dem schon zweimal
angefilhrten Relief im Collegio Eomano. Da liegt

20 nun die Annahme sehr nahe, daB nicht nur im
Dionystheater zu Athen , sondern auch in Gym-
nasien oder Paliistren etwa H. mit Preisverteilung

stattfanden.

Der Zusammenhang zwischen Turnschule und
H. ist an sich schon einleuchtendj es war eben
ein Sport, den vor allem junge Leute trieben.

Und zwar war dieser Sport neben den Wachtel-
kampfen und der Pferdeliebhaberei ziemlich ver-

breitet und bildete ein wichtiges Kapitelchen in

30 der Unterhaltung gewisser Kreise zu Athen. ,Wir
nennen sogar alle Lebewesen schGn, ein Pferd
oder einen Hahn oder eine Wachtel' heiBt es bei

Plat. Hipp, mat 295 C; und im Lysis 211 E ,Ich

fur mich m6chte einen guten Freund lieber haben
als die beste Wachtel oder den besten Hahn auf
Erden, und bei Gott sogar lieber als ein Pferd

oder einen Hund*. Nebenbei sitzt der Sprecher
im Lysis in einer Palastra. ,Die Reichen bilden

sich alles mOgliche ein', meint Plut. de tranqu.

40 12; ,sobald sie aber keine vorzuglichen Hunde oder
Pferde oder Hahne haben, sind sie mutios'. Auch
Sportausdrucke , vom H. hergenommen, machten
die Runde, so soxogodutfisvog fidxtj ,knoblauch-

gestahlt fur die Schlacht* (Aristoph. Equit. 494),

ov }ir} stQomt rovxoiaiv eoxoQodtofxivoig ,du wagst
dich doch nicht an die knoblauchgestahlten Leute
heran' (Acharn. 166), dann atgs stXijHiQov el fxa-

%el ,heb den Sporn auf, wenn du kampfen willst'

(Aves 759); aTgs kXtjxtqov d,uvrTT}Qiov ,heb den
50 Sporn zur Abwehr auf' war ein Sprichwort nach

Suid. s. siXf
s
xxQov.

Infolge seiner Verwendung bei den Kampfen
war der Hahn ein geschatztes Tier und bildete

ein beliebtes Geschenk. Auf einer Vase des

Hiero hat ein bartiger Stann einem Jungling im
Gvmnasium einen Hahn geschenkt (Eeinach
V;ases II 138; ahnlich II 274). Auf dem Iunen-

bilde eines Trinkbechers aus Vulci (Eeinach
Vases II 276) steht Hermes, der Schutzgott der

60 Tumschulen; auf der AuBenseite sitzt eine Ball-

spielerin, der ein bekleideter Mann einen Hahn
darreicht Ahnliche Darstellungen Collignon-
Couve 801. 802. 813.

tTbrigens stehen diese Gaben meist mit der

Knabenliebein Beziehung. BeiCollignon-Couve
1298 beobachten wir gar, wie ein Satyr einem
Knaben einen Hahn anbietet, wie aber das Kind
das Geschenk zuruckzuweisen und zu fliehen
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scheint. Zudem lassen die Vasenmaler auch Zeus Es darf als sicher gelten, da6 das Mineral, das
einen Hahn dem schonen Ganymed schenken die Alten atftazhys (oder atjmxfas, Theophr. de
(Reinach Vases I 334. 335), -and daB die Sitte lapid. 37) nannten, mit unserem H. identiseh ist,

des Hahnengeschenkesr an scheme Junglinge "bis da die Beschreibung dazu stimmt und der Stein
in die spateste Zeit hinein dauerte, bezeugt Petron. untcr den Edelsteinen aufgefuhrt wird, Theopnr-
sat. 86. a. a. 0. : oivxvrj 8k xal alfiatktg • avxv & av%fid>-

Die Volkstiimlichkeit der H. hat einen Schutz- dys xal Kara zovvopa d>s alfiarog fygov neyi-rjyo-

gott derselben gezeugt. Wir haben ihn schon zog. Plin. XXXVII 169: l\aematitis in Aethio-
auf dem Sessel des Dionyspriester getroffen. Be- pia quidem principalis est, sed et in Arabia et

zeichnend ist aber besonders die Darstellung auf 10 in Africa invenitur, sanguineo colore, nonomit-
der Innenseite eines korinthischen Spiegeldeckels tendis promissis ad coarguendas Magorum in-
im Museum zu Lyon (Eev. areh. XVII PL 13 sidias. In der Tat ist der H. in der alten
= Daremberg-Saglio I Abb. 181 = Schrei- Glyptik sehr haufig, besonders in der alten orien-
ber Taf. LXXIX 5). Ein nackter Hermaphrodit talischen der babylonischen Siegelcylinder (vgl.

sitzt auf einem Kleidungsstiicke und halt in den Krausse Pyrgoteles 124); in Griechenland be-
vorgestreckten Handen einen Halm. gegnenwirilrmbereitsinmykenischerPeriodeunter

Es ware ein Irrtum zu glauben, die Athener den sog. Inselsteinen (Milchhofer Die Anfange
allein hatten die H. gekannt. Die bildlichen Dar- der Kunst in Griechenl, 42), und in der archai-
stellungen und Schriftdenkmaler weisen uns auch schen Epoche, obschon bei weitem nicht so haufig
anderswo hin. Plutarch z. B. spricht ja allgemein 20 wie im Orient. Die klassische Periode aber ver-

von den Reichen, ohne Beschrankung auf einen schmahte ihn durchaus, ebenso die griechisch-

bestimmten Ort; Vasen fiihren uns nach Korinth rOmische Glyptik. Datur spielt er in der spateren
und nacb Tanagra; Plin. X 21 erwahnt Pergamos, Kaiserzeit in Agypten nnd Syrien infolge der
und von derselben Stadt spricht Petron; ein H. aberglaubischen Eichtung, aus der die Abraxas-
war auf den Miinzen von Dardanos dargestellt gemmen hervorgingen , wieder eine groBe Rolle,
(Poll. IX 84). Einen einzelnen Hahn sehen wir da er in der chaldaischen Magie als besonder*
auf Miinzen Ton Ephesos, Himera, Karystos auf zauberkraftig gait, s. Furtw angler Die antiken
Eubtfa, Korinth, Leukas, Selhras usw.; vgl. Im- Gemmen II 396. Das erwahnt auch Plin. a. a.

hoof-Blumer und Keller Taf. V und S. 34f.; 0.: Zachalias Babylonius in iis libris, quos
de Witte Eev. arch. XVII 379. Das Goldelfcn- 30 scripsit ad regent Mithridat&m , gemmis humana
beinbild der Athener im Tempel auf der Akro- fata attribuens hanc, non eontentus oeulorum
polis zu Elis hatte einen Hahn auf dem Helme et iocineris medieina deoorasse, a rege etiam
als Andenken an die Kampfe in Athen (Paus. VI aliquid petituris dedit eandem litibus iudiciis-

26, 3). Freilich werden nicht all die genannten qm interposuit, in proeliis etiam exangui sa-
MiinzbildergerademitdenH. inVerbindungstehen. lutarem pronuntiavit. Man glaubte also, daft

Die angefiihrten Bilder nnd Schriften reichen der Stein seinem Trager bei Bittgesuchen , Pro-
vom 5, Jhdt bis in die romische Zeit hinein, ein zessen, Gerichtssachen ntitze und zugleich blut-

Zeichen dafur, da6 die H. sich Jahrhundcrtc stillend oder blutbildend wirke. Daher riihmt.

lang forterbten. ihn auch das ps.-orphische Gedicht der Lithika
Ja die Sarkophage sagen uns, dafi auch die 40 v. 662ff. und Damigeron de lapid. 9 (beide her-

Rflmer diesen Sport nicht selten pflegten. De ausgeg. von Abel, Berlin 1881): vgl. Isid. orig.

Witte a. a. 0. 381 ftihrt sogar einen Sarg aus dem XVI 8, 5: de qua promittunt Magi quiddam ad
Moselgebict an; auf romischen Kupferbarren ist coarguendas barbarorum insidias.

ebenfalls ein H. dargestellt (Imhoof-Blumer Seine hauptsachlichste Verwendung fand aber
und Keller 8. 35), Weitere Angaben bei De der H. bei den Alten in der Heilkunde, indem er
Witte a. a. 0. 378. aufterlich und innerlich angewandt wurde, gegen

Literatur: Jahn Archaol. Bcitriigc 1847, Krankheiten der Augen, besonders bei Blutungen
437f. De Witte Ann. d. Inst. XXXV (1863) usw.. s. Diosc. V 143. Plin. XXXVI 144ff. 158.
2331; Eevue Archfol. XVII (1868) 372f. Becq Cels. V 7. Galen. X 330. 388. XII 195. 732. 775.
d eFouquieresLesjeus des anciens, 1869 (18732) 50 XIII 31 r>. Veget. mulom. I 20,2. VI 12,3. Zu
148f. Daremberg-Saglio Dictionn. des anti- diesem Zwecke wurde er in ahnlicher Weise be-
quites I 180f. (v. Saglio). Becker- Go 11 Chari- handclt wie der sog. phrygische Stein (Diosc. IV
kles I, 5. Szene mit Anm. 6f. Hermann- 140. Plin. XXXVI 173), d. h. er wurde mit Wein-
B] iimner Griech. Privataltert. 1882, 1 1 of. nnd zusatz gehrannt, unter Benutzung des Blasebalgsr

Anm. 4. [K. Schneider.] doch nicht wie jener mit Wein gelOscht. Diosc.
Haiflsch S. Fa Xeog. TV 143 : xaizxai 8 IpupzqGiq xo> (povyioi J.idqt, zov
Haimatites* Hamatit oder Blutstein (auch ol'vov xeoigoaivoidvov (Spengel asQtvgrjfievov).

roter Glaskopf ) heifit heute eine sowohl in Lagern Plin. XXXVI 144: uritur ut Phrygius~ sed non
wie in Gangen mit anderen Eoteisensteinarten restinguitw vino. MannnterschiedmehrereArten,.
Torkommende Abart des Eoteisensteins von lang- 60 teils nach der Herkunft, teils nach der Beschaffen-
faseriger, krummschaliger Struktur, glanzender heit; Diosc. a. a. 0. gibt Agypten als Bezugsort
Oberflache und einerFarbe, die zwischen dunkel- an fvgl. Clem. Aler. protr. IX 48 p. 43); Plin.
stahlgrau und blutrot liegt (vgl. Max Bauer XXXVI 146f. zahlt nach Sotacus auf: athiopi-
Edelsteinkunde 603f. King The precious stones schen als besten, den afrikanischen, speziell andro-
476). Der grOBte Teil dieses Minerals wird heute damas genannten (Isid. or. XVI 4, 17), den
in den HochOfen versehmolaen t bessere Stiicke arabischen (diese drei anch XXXVXI 169. Isid.
tab ziim Polieren von Metall bentltzt, teils za XVI 8, 5), den sog. hepatites, der gebrannt mUti-
Rmgrtemen, Schmnckstftcken n. dgL verftrbeitet. tern hieB, mid den sehistes, der von manchen fftr
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eine andere Gattung betrachtet wurde (vgL Diosc. Pind. 01. H 16 p. 64 Drachmann; er hatte auf

PV 144; es ist wahrscheinlich Toneisenstein , s. der Jagd einen ipupvliog getotet und floh des-

Bl iimner Technologie IV 209). Die heutige halb nach Athen. Seine Nachkommen koloni-

Medizin macht vom H. keinen Gebrauch mehr. sierten mit den Argivern Khodos und gingen dann

Vgl. Bliimner Technologie III 68. 277ff. nach Akragas. Von ihnen sollte die Familie des

IV 268ff. Nies Zur Mineralogie des Plinius Theron abstammen. Vgl, Grup pe Griech. Myth.

(Mainz 1884) 22. [Bliimner/] u. Beligionsgesch. I 266.

Haimon (Al'pav appellativisch ,kundig', vgl. 8) Thebaner, Vater des Maion, der nach Horn.

Horn. H. V 49 at/iova &r}er)s). 1) Eponym der II. IV 394ff. dem Tydeus zusammen mit Poly-

Atfiovts (s. Alfiovia = Osoacdta) , Sohn des Pe- 10 phontes einen Hinterhalt gelegt hat. Schwerlich

lasgos , Vater des Thessalos : Ehianos bei Schol. urspriinglich identiseh mit Nr. 9.

Apoll. Ehod.m 1090. Als seine Mutter gait Melia, 9) Haimon, Sohn des Kreon. Die epische Oidi-

die ihn mit Zeus gezeugt haben sollte, wie wir podie weifi von ihm zu erzahlen, daB er der

jetzt aus dem Epigramm aus Larisa: Ovdsvb; kh schOnste und lieblichste aller Knaben gewesen sei,

§va[zov] Mslla [Zajvbg 8 eUysvoa, ydofia lis- die die Sphinx verschlungen habe (Peisandros im

laoyiddaigAfyovay£ivaiim>a(IG-iX% 582; 1. Jhdt. Schol. Eur. Phoin. v. 1760 mit den beiden im

v. Chr.) wissen. Dieselbe Genealogie kehrt wieder Monacensis erhaltenen Versen der Oidipodie I

bei Val. Place Argonaut. IV 118ff. ; vgl. hierzu p. 414f. Schwartz; vgl. dazu Be the Thebanische

KernDe cpigrammate Larisaeo commentariolus. Heldenlieder 7. Apoll. bibL HI 54 W.). Im Drama

Eostocker Festschr. fiir Greifswald 1906. Als Sohn 20 ist er der Geliebte der Antigone, woriiber Bethe

des Thessalos, nicht Vater, wie bei Ehianos, be- 0. Bd. I S. 2403 d , nach dessen Meinung das

zeichnet ihn Eustath. II. II 681 p. 321, 24ff. Liebesverhaltnis der beiden aus alter Sage stammt.

(vgl. Schol. Bd. Ill p. 145 Dind.). Nach Steph. Fur Maion, den Sohn des H. und der Antigone,

Byz. s. Ai^ovia ist H. der Sohn des Chloros rov ist namentlich auBer dem bei Bethe Angefiihrten

ifekaayixoi'. In dem larisaeischen Epigramm liegt auf Heydemann t!ber eine naeheuripideische

offenbar eine Polemik gegen die genealogischen Antigone, Berlin _ 1868 und Gruppe a. a. 0. I

Versuche vor, H. von Pelasgos oder Chloros ab- 536, 7 zu verweisen.

suleiten. Als Sohn eines anderen Gottes , nilmlich 10) Haimon, Vater des Laerkes {Aifiovidr};)
;

des Ares, erscheint H. beim Schol. Apoll. Rhod. II sein Enkel Alkimedon versteht nach Patroklos die

504. DaB Thessalien nach H. friiher Alfiovia hieB, 30 Eosse des Achilleus am besten zu lenken, II. XVII

bezeugt aufier Schol. Apoll. Rhod. HI 1090 und 467; vgl. Eobert Studien zur Ilias 357.

Eustath. a. a. 0., der dafiir richtiger Alcoves 11) Haemon Mavortius ein tapferer Eutuler,

sagt, Strab. IX 443. 444. Eine Quelle Alftovia Verg. Aen. IX 685.

in Thessalien nennt Aelian. nat. an. VIII 11. Man sieht aus diesen elf Nummern, daB der

Kervorzuheben ist noch das theraeische Epigramm Name H.' als griechischer Heroenname verbreitet

fiir Admetos , den Sohn des Theokleidas, kQ?a ist. Wie weit der einzelne Name als Abkiirzung

*Aji6)1q)vo$ Kaaveiov dia yevovg (IG XII 3, 869), von 'ArdQalfMov, 'IitTiaifioiv oder Evaifio>v aufzu-

das mit dem Verse beginnt : Et n na$ Aipo- fassen ist, kann nicht entschieden werden. S. dar-

visvoi ysvog nokiolo <PeQwtog. uber Gruppe a, a, 0, II 1323, 2.

2) Sohn des Alektor, Enkel des Magnes, Vater 40 12) Haemon, ein Hund des Aktaion nach Hyg.

des Hyperoehos, Urgrofivater des Prothoos: Eu- fab. 181. [Kern.]

stath. II. II 756ff. p. 338, 23rT. 13) Haimon (At/iaw), ein Bach ostlich von

3) Sohn des Lykaon, Grimier von Haimoniai Ohaironeia. Urn die genauere topographische

in Arkadien, Paus. VIII 44, 1 (nach 3, 3 liegt Fe3tlegung haben sich bemiiht Kromay er Antike

eine Liieke vor; vgl. Hitzig-Blumner zu der Schlachtfelder 1 161, 1, Sotiriadis Athen. Mitt.

Stelle). Apoll bibl JH 97 W., der neben ihm XXX 1905, 113ff., Kromayer Ant. Schlachtf.

Euaimon (vgl. dazu v. Premerstein Athen. II 372.1 und Karte 10. Drei Bache flieBen ost-

Mitt. XXXIV 1909, 243) nennt, so dafi hier eine lich von Chaironeia vom Thuriongebirge nach

Identification der beiden Heroen umnOglich ist. Nordosten hinab, der erste unmittelbar am Dorfe

Steph. Byz. s. Alfiovia, der aber nur Pausanias 50 Kaprena, der zweite 400 m weiter Ostlich aus

ausschreibt. Schol. Lycophr. 481 (II p. 173 Scheer). dem Tal der Panagia Lykiiressi, der dritte wieder

4) Aitoler, Sohn' des Thoas, Vater des Oxvlos, 1100 m weiter Ostlich aus dem Tale Karamet

des oixiozrji von Elis, Ephoros bei Strab. X 463. am Keratapafi. Ihnen entsprechen drei antike

464 C. Paus. V 3, 6, vgl. uber die Kolonisation Namen, die nur bei Plutarch erhalten sind :
Md>-

von Elis durch die Aitoler H. v. Keitz De Aeto- gm Sull. 17, MoXos Sull. 19, Al'ticov Demosth.

lorum et Acarnanum sacris. Diss. Halle 1911, 19 und Thes. 27. Sotiriadis 115 halt Morios

22ff. und uber diesen Haimon Gruppe Griech. und Molos fiir identiseh; beide Namen sind aber

Myth. u. Rel. 1379, 6. hsl iiberliefert (Kromayer 372, 1). Er schaltet

5) Nach Paus. V 4, 6 Vater des Iphitos (tov weiter (113f.) den Bach von Kaprena als Trocken-

de "lytxov x6 emyQa^fxa zb h 'Olvfuiilq rpr\a\v 60 bach aus, indem er den Ausdiuck xox&fuov bei

Atpovog xalda eivai, 'EXXrfvuyv bh 01 Tiokiol IJga- Plut. Demosth. preBt; eine Vergleichung der samt-

£covidov y.al ov% ATfiovog sivai <paot). lichen Stellen zeigt aber, daB Plutarch mit den

6) Haimon (xg«W), Gefahrte des Nestor, H. Ausdrucken xoxdftiov, Qtw/ia, Qevfidxtor ,
qsi&qov

IV 296, von Robert Studien zur Iliaa 488 mit lediglich aus stilistischen Griinden wechselt. So

Recht als erne Remtniszenz an den Eponymen gleicht er den Bach im Tal der Panagia Dyku-

dea arkadischen Haimoniai aufgefaBt. , ressi mit dem H., den Bach im Tale Karamet

7) Haimon, Sonn des Polydoros, Enkel des mit dem Molos. Kromayer halt den Bach von

Kadmos nach Menekrates (FH€r II 344) bei SchoL Kaprena fur den Morios, den zweiten for den
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Molos, den dritten fur den H. Prufen war die
Grande! Der Morios flieBt nach Plutarch am
FuB des Orthopagos; in diesem erkennt Kro-
mayer II 368 den Bergzug, der in dem Petra-
chosfelsen endet, wahrend So tiriadis' Gleich-
setzung mit ,der steilen Bergwand der heutigen
Kerata* weder dern Wortlaut Plutarchs gerecht
wird, noch zu den erzahlten Vorgangen paflt
(Kromayer 368, 1. 372, 1). Der Morios ist

Alfiovtg 2220

nung oft vor: ygl. z. B. Kallimachos frg. 113 B
is aezatyv sjiXsov AlfxoviTjv und frg. 124 ; Horat
carm. I 37, 19. 20 venator in eampis nivalin
Haemoniae; Ovid. met. I 568 est nemus Hae-
moniae, praerupta quod undique elaudit silva:
meant Tempe; II 542 pulehrior in tota quam
Larisaea Coronis non fuk Haemonia; in den
Orph. Argonaut. 78 sagt lason zu Orpheus: eW

perj na.Qa ro Molov qel&qov. Aus der sprach-
lieh und sachlich imklaren Stelle lafit sich nicht
entscheiden, ob der Name Molos dem zweiten
oder^ dem dritten Bache zukomnit. Tiber den H.
endlich habenwir nur die Angabe (Demosth. 19)
xaQaQQst jiaga to 'Hgaxkuov , otiov xateoTQazo-
jtiSEvov oi"Ett7jvsg. Denn in dem weiter^vor-

Hierzu gehort auch die von Apoll. Rhod. erwahnte
Alfwvi'jj jtEtorj (s. Nr. 3). Vgl. Kern De epi-
grammate Larisaeo commentariolus , Kostocker
Festschr. fur Greifswald 1906, 6f. S. Nr. 2.

2) Quelle in Thessalien, Aelian. nat. an. VIII
11; s. Nr. 1.

3) Afaovfy nisTQr} (in Thessalien) von ApolL
Ehod. Ill 1243 unter den Kultstatten des Posei-ausgehenden batz w & &emwdovTa <paoiv stvac 20 don genannt s Nr 1

jiaQ ^v ev XatQGiveia Jioxdfitov fuxe6v elg xov 4) Haimonia (Aiaavia),
Krj<pto6v e^alXov hahen wir nicht eine topo-
graphische Angabe Plutarchs, sondern den ganz
unbestimmt gehaltenen Versuch anderer. den
Thermodon zu lokalisieren, der in einem Orakel-
spruch vorkam. Dieser Name scheint in Orakel-
spriichen geradezu eine feste Stelle gehabt zu
haben (vgl. z. B. Herod. IX 43), und fur die Er-
klarung sonst unbekannter geographischer Na-

alter Name von Ephe-
sos, Hesych. s. Ai^iovia. Guhl Ephesiaca 1843,
25 nr. 8; dort auch tiber die Artemis Haimoma
und die thessalischen Pelasger als alte Bewohner
von Ephesos._ [Kern.]

5) s. Haimoniai.
Haimoniai (Afawtai). 1) Eine alte, der Sage-

nach von Haimon (Nr. 3), dem Sohne des Lykaon,

mm h
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-" £~"b-f-^ ^«r gegriindete Stadt zwischen Megalopolis und Asea

Sen rL^v!? die Behandung der Home- 30 in Arkadien, die zu Pausanias' Zeit nur noch ein
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fe 6 E°utine ent' ^Qlov war, Paus. VIII 44, 1. 2, vgl. 3, 3 (s.* lck
_
eli ^^Herakleionlag, wissen wir nicht. auch Steph. Byz. p. 50, 4ff. Mein.). Bursian

Geogr
L y. Griech. II 227. Loring Journ. helL

Denn die betrachtlichen Eeste einer Tempelan-
lage, die Sotiriadis bei der Kapelle Hagia Pa-
raskevi hn Tal der Panagia Lykuressi ausgegraben
hat (117ff.), haben keinen direkten Hinweis auf
Herakles erbracht, wahrend Weihungen an andere
Gotter gefunden sind, und alle andern Argumente
versagen gegenuber dem Nachweis, den Fricken-
hausAthen. Mitt. XXXVI 1911,'ll3ff. geliefert 40 Paus. IV 412

Stud. XV 1885, 31 und Taf. I (Karte). [Kern.]

2) Alpoviai Paus. VIII 3, 3. 44, 1.2; Alfiovta
Steph. Byz.), eine Ortschaft nicht weit von Megalo-
polis an der StraBe nach Tegea. Loring Journ.
hell. Stud. XV 1895, 31 verlegt sie in die Niihe
des heutigen Kusvanaga. Zustimmend Frazer

nat, datS Herakles, soviel wir bis jetzt wissen
iiberhaupt keine Tempel gehabt hat. Die Schlacht
von 388 hat am Keratapafi stattgefunden (So-
tiriadis Athen. Mitt. XXVIII 1903, 327. Kro-
mayer Wien. Studien XXVII 1905, I6ff.). Aber
dafi die Griechen deshalb vor der Schlacht im
Tale Karame"t am Ausgang des Ke'ratapasses ge-
lagert haben mufiten, ware doch ein sehr un-
sicherer SchluB. Die reichliche Wasserversor-

[Bolte.|

Atpoves, alte thessalische Viilkerschaft, deren
Eponym Haimon (Nr. 1) war, und nach der Thes-
salien Haimonia (Nr. 1) genannt ist. Vgl. Steph.
Byz. p. 50, 4. Skymn. v. 616 Mein. und nament-
hch Piiid. Nem. IV 88ff. ITattov de Ttag noSl
XaxQiav 'IaoXxbv nofaftiq yep! nQoxgandiv II^kEvg
xaosdwxev Aipovsoocv. Vgl. v. Wilamowitz
in IG IX 2, 582. [Kern.]

Haemonides. 1) Priester des Phoebus undgung im Tal der Panagia lykuressi, wie sie So- 50 der Trivia in La'tium Verg len X 537fftiriadis ^esn>n1dpT+. hat V/mn+n ^^v,, ™o,i „.. ^ TT . - .' * .
j*. yutu.tiriadis geschildert hat, konntc sehr wohl zu-

gunsten dieser Ortlichkcit geltend gemacht wer-
den. Es bleibt also vorderhand unentschieden,
wie die Namen Molos und H. auf die Bache von
Panagia Lykuressi und Karamdt zu verteilen sind.

Haimonia. 1) Die Landschaft der Afyovtg,
die nach Plin. n. h. IV 14 mit der thessalischen
Pelasgiotis identisch ist, wozu die zu einer Statue

2) Haemonides, ein von Penthesileia vor Troia
erschlagener Grieche, von Quint. Smyrn. Posthom.
I 229 aus Horn. II. XVII 467 (vgl. Haimon
Nr. 9) entnomnien.

3) Haemonides, so werden Laerkes und Maion
in der Ilias nach ihren Vatern genannt (s. Nr. 2
und Haimon Nr. 8 und 10). [Kern]

Atfiovieig werden oft Thessaler genannt; s.

Haimonia Nr. 1. Steph. Byz. s. Ai^tovia p. 50 fr if r ^Ubl*™^ wozn «« zu einer Statue Haimonia Nr. 1. Steph. Byz. s. Ail
er
,f9

el
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Ins^ft a/s Larisa IG 1X60 3 und s. OlyaXia p. 488, 4 Mein. Ofters bei Apoli;

sti^ml
(XWS S±7Z^l. ir5 *£%*?) ?h°?^; B

' "I09"
XY lOTO; .. auch die metriUestammt. Jlegi OeaaaXias xai Aipovlas hiefi ein

Buch des Baton von Sinope nach Athen. XIV
639 e (FHG IV 849). Der Name H. wird spaterMam auf das ganze ThessaUen ubertragen (schon
i^uidar [s. den Art. Atpiovsq} wendet so den Na-men Haunones an)j namentlich bei griechischen
nud rOmischen Dichtern kommt diese Bezeich-

Inschrift aus Thera IG XII 3, 869, 5. [Kern.]
Atfioviog = AtfioriEvg. 1) s. Steph. Byz.

p. 50, 3 Mein.
J

2) Atfiovtog, Vater der Amaltheia nach Phere-
kydes frg. 37 (Muller FHG I 82). [Keni/j

Aiftovis, die Haemonierin. Steph. Byz. s.Olra-
Ua p. 488, 5 Mein. [Kern.]

2221 Haiiuos Haimos 2222

HalmOfi, Personifizierung dee thrakisehen Ge-

birges. Bildliche Darstellungen des Berggottes

gibt es auf Miinzen; vgl. Drexler inEoschers
Myth. Lei. I 1816f. Als Sagenfigur ist H. ver-

schiedentlich verwandt worden.

1) Sohn des Boreas und der Oreithyia (Steph.

Byz. s. Actios). Seine Gemahlin ist Ehodope

(Ovid. met. VI 87ft. Ps.-Plut. de fluv. 11, 3),

beider Sohn ist Hebros, der thrakische Strom

zwischen Khodope- und H.-Gebirge (Serv. Aen. I

317). Die Sage von H. und ithodope (Ovid.

Ps.-Plut.) berichtet, dafi dieLiebenden Geschwister

waren (dieses nur bei Ps.-Plut.) und sich gegen-

seitig in ihrer Leidenschaft die Namen Hera und

Zeus gaben. Dafiir wurden sie von den erziirn-

ten Gottern in Berge venvandclt. Erfunden ist

die Geschichte von irgend einem unbekannten

hellenistischen Dichter (Euphorion??) nach dem
Vorbild der einen Keyxversion.

2) Philostr. Her. II 15ff. (p. 157 K.) erzahlt

von H., dem Sohne des Ares, der neben Heloros

und Aktaios, den SChnen des Istros, Bundesge-

nosse des Telephos von Mysien ist. Getotet wird

et im Kampfe mit Palamedes, Diomedes, Sthene-

los (aus Philostr. : Tzetzes Antehom. 273). Philo-

strat schopft aus pergamenischer Poesie; vgl.

Eobert Arch. Jahrb. H 253ff. Thraemer Per-

gamos 322. 385. Bruckner Arch. Jahrb. XIX
Anz. 218ff. B ruckner setzt die Dichtung in die

Regierungszeit Eumenes II. und sucht die histo-

rischen Gmndlagen im einzelnen nachzuweisen.

In H. sieht er einen Ausdruck pergamenischer

Anspriiche auf Thrakien.

3) Ein ,TyramV von ThTakien , der gegen

Byzas, den Griinder von Byzanz, zu Felde zieht.

Byzas totet ihn auf dem Gcbirge, das von dem
Gefallenen den Namen empfangt. Hesych. Ill,

IJargia Kcovamvr. c. 17. Die Vita Constantini

des cod. 22 bibl. Angel. (Preger Script. Orig.

Const. Fasc. I p. 8 ; vgl. Praefat. p. IV) fugt noch

ein Orakel hinzu, das Apollon dem Byzas gab;

vgl. Ps.-Codimis Jldrgta Karat. Preger Fasc.

II p. 229.

4) Unklares berichtet Eustath. zu Dion. Per.

783 aus Arrians Btflwiaxd iiber einen H., KOnig

der Skythen. Nach dessen Sohne sei ein ponti-

scher Flufi Eridios genannt worden, und spater

habe sich aus diesem Namen die Form Iris ent-

wickelt. [P. Friedlander.]

5) AT/tor und AJuog (auch ATftos , Haamiis;

Monte Emtio Tab. Peut; byz. Atpos nr\d.
v
E/ufAOjy>

"E/Ltfiova; im Tiirk. als Vorgebirge Emineh burun
am Schwarzen Meer; doch ist der H-Laut ur-

spriinglich. s. C. Jirecek HeerstraBe 140 und

W. Tomaschek Die alt. Thraker H2 90), thraki-

scher Name des zwar nicht hochsten , aber als

Wasser- und Landerscheide am scharfsten ausge-

pragten Gebirges der siidosteuropaischen Halbinsel,

jetzt mit dem turkischen Namen Balkan (= Ge-

birge), bulgarisch Stara Planina (,der alte Berg'j

benannt. Den Griechen war die erste Kenntnis des

Gebirges zweifellos durch Vermittlnng der Thraker
uber die Kolonien an der Nordkflste des Agaischen
Meeres und der Westktiste des Pontos zugekommen.
Wir finden es daher schon bei den Logographen
als Atftov to oqos, so bei Hekat. 143. Hellan.

101. Dion. Mil. 2 nach Bekk. Anecd. 362; t«?

AZpy 8&1 Pherek. 104 in Schol. ApoU. 1 211.

Die Maskulinform, wohl beeinfluBt durch die Per-

sonifikation des Gebirges, woruber Drexler in

Boschers Myth. Lex. I 1816f., findet sich zuerst

bei Her. I 49, doch geht die Neutrumsform noch

langere Zeit daneben her, s. Steph. Byz. Atfios,

agog ©Q^xrfg Xiyexat xal ovdfzsQoyg c5? oi noX-

koi). Herodot ist der erste Schriftsteller , dem
wir nahere, obschon zum Teil noch unsichere Nach-

richten uber das Gebirge verdanken. Die Fltisse

10 Atlas, Auras und Tibisis (s. die Art.), welche

Her. a. a. O. sx rov At^iov rav xoQv<pea>v ent-

springen laBt, sind wahrscheinlich in jenseitigen

Zufliissen der Donau aus den Siidkarpaten zu er-

kennen, von welchen durch den Skythenzug des

Dareios eine dunkle Kunde zu den Griechen ge-

langt sein mag, wie ja auch der Name der Kar-

paten , freilich entstellt als FluBname Karpis,

Herodot bekannt war. Von den siidlichen Donau-
zmiiissen kennt er Athris = Jantra, Noes und

20 Artanes (s. die Art.), sowie den Isker (Kiog var.

Smog) , den er ganz zutreffend in der Khodope
entspringen und in einem Durchbruchstal {fieaov

(f/JC(ov xov ATpiov) zur Donau abflieflen lafit.

Thuc. II 96 nennt diesen FluB "Ooxiog und be-

zeichnet den H. als Naturgrenze zwischen Thra-

kern und Geten mit Worten (Ivzog zov Afyov
re oQovg xai zijg 'Podojing &ganag — metro, xovg

vjiegfiavti Alfiov Fhag),- welche auf eine Be-

nutzung der Gebirgspasse in jener Zeit schlieBen

30 lassen.

Die altesten Heerzuge , so des Dareios (513)

und wahrscheinlich auch des Philipp II. (339)

gegen die Skythen fuhrten wohl langs der Kuste

oder in geringer Entfernung davon zur Donau.

Der erste , welcher uber den westlichen Balkan

einem Heer den Weg bahnte, war Alexander

d. Gr. auf seinem Zuge gegen die Triballer (335

v. Chr.). Nach den diirftigen Angaben bei Arrian.

I 1 diirfte es der nur 988 m hohe Baba Konak-
40 PaB, einer der tiefsten Einschnitte des Gebirges,

ostlich von Serdike (Sofia) gewesen sein (D r o y s e

n

Gesch. Alex. d. Gr. 1 2 121 A. und Jirecek a. a.

O. suchen den Cfbergang noch weiter Ostlich).

Unter den militarischen Unternehmungen der

Folgezeit ist die Expedition Philipps V. von

Makedonien im J. 181 v. Chr. am merkwur-

digsten, iiber welche uns Liv. XL 21f. einen

wertvollen Bericht aus Polybios erhalten hat. In

dem fur jene Zeit begreiflichen Irrtum, von der

50 Hohe des H. einen strategischen tberblick vom
Pontos bis zur Adria gewinnen zu konnen, be-

stieg der Kenig, von Stoboi aus durch das Land
der Maider ziehend, in drei Tagen den Gipfel,

bei dem man an den Vezen (2200 m) oder selbst

an den Jumruktschal (2375 m), den Kulminations-

punkt des Gebirges, denken kann. Oster Eine

Bergfahrt K6nig Philipps III. Ztschr. D. u. Ost.

Alpenv. 1886, 263-272 will die Besteigung in

den Rilo Dagh verlegen, wo der Muss Alia, mit

60 dem Olymp um die hOchste Erhebnng der gan-

zen Halbinsel streitend, 2930 m erreicht, Doch
scheint dies nach dem Quellenbericht und aus

technischen Griinden minder wahrscheinlich. Das
Gebirge wird als unwegsara und mit dichtem

Urwald bestanden geschildert; die Temperatur-

abnahme mit der Hohe war senr empfindlich.

Vom Originaltext des Potybios iet nns nur durch
die Polemik StrabonB VII 313 ein offenbar ent-



stelltes Zitat (XXIV 4 Buttner-W.) erhalten, wo-
nach Polybios selbst die Sichtbarkeit beider Meere
behauptet h&tte, was nach dem Text des Livius
nicht der Tall war. Em anderes Fragment des
Polybios (XXXIV 10, 15 Buttner-W. aus Strab.
IV 208) nennt als hschste Erhebungen Thra-
kiens den H. nebst Ehodope und Dunax (Donuca
bei Liv. XL 58), letzteres wahrscheinlich = Eila
planina 2680 m, s. H. Kazarow Ztschr. f. kl
Phil 1905, 930ff.

'

10
Wertvolle Angaben verdanken wir Strabon,

der (VII 313) die Bedeutung des H. als Wasser-
scheide wie als Naturgrenze zwischen der thra-
kisch-hellenischen Welt und den Barbarenlandern
an der Donau scharf charakterisiert, so audi VII
323 und 329, 10 als Nordgrenze Thrakiens bezw.
des makedonischen Eeiches. DaB er das am Pon-
tes (IX 440) beginnende Gebirge als einen ein-
heitlichen Zug sich westlich bis zur Adria fort-
gesetzt denkt (tqojiov ziva t0 "Iotqoj ziagattrjU 20
sort xd ze 'IklvQixa xai za Ilaiovtxa xal w ©Qq-
xia opy [uav 7im$ yoaftfir]V djtOTsXovvza drfxov-
aav axo rov 'ASqiov juex(> 1 nQOS zov Ilovtov), 1st
ein Irrtum, den er nicht nur mit dem Peripl.
Pont. Eax. p. 13 und byzanthrischen Schrift-
stellern wie Anna Komn. 451 Paris, u. Nikeph.
Greg. I 375 Bonn, teilt, sondern der auch unsere
Kartell bis in die erste Halfte des vorigen Jhdts.
beberrschte. Erst der Forscbung der letzten Jahr-
zehnte war es vorbehalten, zwiscben den Fatten- 30
gebirgen des nord-sudlich streichenden dinarischen
Systems im Westen der Balkanhalbinsel und des
in der Fortsetzung des Karpatenbogens nach Osten
schwingenden Balkansystems , so wie der alten
tbrakischen Masse, zu der Rbodope und Rilo
Dagh gehorcn, scliarf zu scbeiden.

Nichts Neues bietet Ptolem. geogr. Ill 11,
5, der den H. nur als Grenzgebirge der Provinzen
Thrakien und Moesien kurz erwahnt. Den Ro-
mern wurde das Gebirge zuerst durch den Zug 40
des Lucullus (72 v. Chr.) bekannt (Ammian. Marc.
XXVII 4, 11 imperator Lucullus, qui cum du-
rissima gente Bessorum conflict omnium pri-
mus, eodemqite impetu Haemimontanos acriter
resistentes oppressit). Von den romischen Geo-
graphen wiederholt Pomp. Mela II 2 den Irrtum
Ton der Sichtbarkeit beider Meere, wahrend Plin.
n. h. IV 41 die HShe mit den Worten Haemi
excelsitas VI m. p. subitur und IV 45 mons
Haemus vasto iugo procumbms in Pcmtum kenn- 50
zeichnet und XXXI 53 der Quellen und Walder des
Gebirges gedenkt. Von groBem Interesse ist eine
Miinze der lulia Bomna aus Mllopolis, den Berg-
gott als Jager darstellend, auf einem Felsen
sitzend, zu dessen Seite ein Baum und ein Bar
sich befinden, s. Dumersan Eev. numism. VLTI
(1843) 17f. Cat. Brit. Mus. 48ff. Head HN 235.
Die wesentlichen Ziige des Landschaftsbildes, der
Hochgebirgscharakter, die Bewaldung und der
Wildreichtum kommen hierin pragnant zum Aus- 60
druck. Auf das Hinaufragen der hOchsten Gipfel
fiber die Baumregion deutet ubrigens auch die Be-
zeichnung Calvus mons Kcdpofiovvtig Theophyl
Simok.98 (yielleicht der Jumruktscbal'?).

Eine Beibe von geographischen Angaben ver-
jwnken wir Ammianus Marcellinus. Hauptstelle

j
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' 3f- wo die Ann&herung von Eho-
dope nnd H. bei dem vielgenannten, von der spa-
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teren ttberlieferung als ,Traianstor< bezeichneten
Pafi der Succi (843 m) zwischen Serdike und
Philippopolis, der Grenze von Oriens und Occi-
dens (Jirecek 30—35. 63. 81. 92. 129), geschil-
dert wird. Der dort hervorgehobene Steilabfall
nach der tbrakischen und die sanfte Abdachung
nach der illyrischen Seite (pars quae lllyrieum
spectat mollius edita mlut fneauta subiiide su-
peratur. Latus vera e regione oppositum Thra-
eiis prona humilitale deruptum Mneque et inde
fragosis transitibus inpeditum difficile scaniitur
etwm nulla vetante) bezieht sich wohl nur auf
den erwahnten, von der Eisenbahn jetzt im Pafi
von Vakarel (745 m) umgangenen Engpafi, trifft
aber auf den ganzen H. za, der sich nach Suden
steil zu dem von der oberen Tundscha durch-
flossenen Langstal senkt, nach Norden aber sich
allmahlich abdachend sein Vorland in der bul-
garischen Kreidetafel bis zum Steilrand der Donau
vorschiebt (ab ipsis IRstri margimbus — eon-
surgit Ammian. a. a. O.). An anderen Stellen
enviihnt Ammian. Marc, die celsorum iuga mon-
tium und Haemi montis abseisos scopulos (XXXI
7, 2f.) sowie die Haemvmontanas angustias (ebd
8, 1) und vergleicht XXVH 4, 51 die Gebirgs-
umrahmung Thrakiens mit dem Halbkreis eines
gewaltigen Xaturtheaters [in eornuti sideris mo-
du?n effmgunt theatri faeiem speciosam), dessen
nordlichen Fliigel der H. bildet (partem sinistram
aretois obnoxiam stdlis Haemimontanae celsi-
tudines claudunt).

Mit Ammian schliefit die antike Geographie
des H. Die zahlreichen Erwahnungen bei byzan-
tinischen Historikern kOnnen hier nicht weiter
verfolgt werden. Eeiches Material hieruber findet
sich bei Jirecek Die Heerstrafie von Belgrad
nach Constantinopel und die Balkanpasse (Prag
1877) und Archaol. Fragmente aus Bulgarieu
(Arch.-epigr. Mitt, aus Osterr. X 1886, 43—104
129—209 Taf. 7 ; besonders wichtig fur die Ge-
schichte des Bergbaues und der Verkehrswege
im H.). Von den Komerstrafien iiber den H.
scheint jene durch den TraianpaB (1650 m), welche
von Philippopolis direkt nordlich zur Donau fuhrte,
die alteste und meistfrequentierte gewesen zu
sein. Die Tab. Peut. verzeichnet die Stationen
sub radice (Siidseite), Montemno (Kastell auf der
Pafihflhe, Enion bei Geogr. Eav. IV 7), ad radices
(Xordseite). Die am Weg von dort nach Phi-
lippopolis gefundene Inschrift CIL III 6123 laSt
darauf schliefien, daB die Stratfe unter Nero an-
gelegt worden ist. Erst spatere tJberlieferung
hat sie mit dem Namen Traians verkntipft (zqi-

fiog Tgatavov im J. 601 bei Theophyl. Simok.
320). Weiteres s. bei Jirecek Heerstrafien 156ff.
Westlich davon fuhrte ein durch zahlreiche Ka-
stelle befestigter PaB von Serdike im Iskerdurch-
bmch nordlich an die Donau bei Col. Ulpia
Oescus, wo eine Brucke die Verbindung mit der
langs der Aluta zum EotenturmpaB fahrenden
StraSe herstellte. Spater wurde dieses schwie-
rige Defild ganz verlassen und der leichtere Uber-
gang fiber den Baba Konak-PaB (s. o.) gewahlt.
Erst durch Kanitz (1871) und Tonla (Mitt
Geogr. Ges. Wien 1876, 252) wnrde das roman-
tiscbe Tal neu erschlossen, das jetzt von einer
landschaftlich ebenso reizvollen als fur die Ver-
bindung des Beckens von Sofia mit Donau-Bul-

^225 Haimos Halai 2226

garien wichtigen Eisenbahn durchzogen wird, s.

Jirecek 158ff. und Meyers Turkei (6, AutlM
1902, 74ff. mit Karte).

Westlich des Iskerdurchbruches fuhrte noch

durch den Gincipafi (1450 m), den jetzt die StraBe

von Sofia nach Lom Palanka durchzieht, ein

EOmerweg, von dessen Vorhandensein antike Ka-

stellruinen, Inschriftfunde bei Berkovica und der

Name des am Nordausgang gelegenen Dorfes Kli-

sura zeugen, der auf ein romisches clausura weist. 10

Diese Benennung ist namlich analog ital. ohiusa,

deutsch Klause. seit dem 6. Jhdt. als xXsioovga

in die griechische Volkssprache iibergegangen und
hat sich innerhalb der Grenzen des ostrOmischen

Eeiches auch bei den slavischen VOlkern erhalten,

s. Jirecek 142. 161.

Von den Cbergangen fistlich des Traianpasses

sind der aus der neueren Kriegsgeschiehte (1877/8)

wohlbekannte Schipkapafi (1300 m) und der nie-

drige Dobralpafi zwischen Karnabat und Schumla 20

zwar nicht in den Itineraren bezeugt, aber, wie

es scheint, durch Funde als antike Verkehrswege
gesichert, Jirecek 148ff. 152. Letzterer ist

wahrscheinlich das ,Eiserne Tor' (Si^gd) der

Byzantiner des 9.—13. Jhdts., wogegen die Ttirken

die beiden westlich davon gelegenen Passe von

Kotel und Sliven als Demir Kapu bezeichneten.

Endlich fuhrt ein zu alien Zeiten viel benutzter,

im Mittelalter mit verschiedenen Namen bezeich-

neter Ubergang iiber die nur mehr 4—500 m Hohe 30
erreichenden Auslaufer des Gebirges von Anchia-

los am Schwarzen Meere nach Marcianopolis , s.

Jirecek 146ff. und zur tJbersicht des ganzen
Gebietes die Karten von Kiepert Formae orb.

ant. XVII (mit Text) und CIL III Suppl. Tab. IV.

Nicht zu vergessen ist endlich die grofie Be-

dcutung, welche dem H. nicht bloB als lokale

Naturgrenze zwischen zwei Landschaften bezw
Provinzen, sondern als ein Teil der Scheidelinie

zwischen romischer und griechischer Kultur zu- 40
konimt. Wie der PaB der Succi (s. o.) als Grenze
zwischen dem lateinischen Westen und dem grie-

chischen Osten gait, die sich von hier zwischen
Macedonia einerseits und IlljTicum andererseits

zum Adriatischeu Meere hinzog, so bildete der

H, eine Mauer fiir die Verbreitung griechischer

Spraehe und griechischen Wesens nach Norden,
das in byzantinischer Zeit unter dem EinnuB
des Christentums die einheimischen Volkerschaf-

ten Thrakiens absorbierte. Jenseits dioser Linie 50
herrschtelateinische Sprache und romisches Wesen,
das von der Slavenflut des 6. und 7. Jhdts. groBen-
teils verdrangt, sich gleichwohl im rumanischen
Volkstum und in den seit dem Mittelalter als

>Vlachen' bezeichneten romanisierten Urbewohnem
erhalten hat; letztere haben sich unter dem Druck
der Velkerverschiebungen als ein stammfremdes
Element [Kutxovlachen. Zinzaren, Kapayovvides)
bis in die nordgriechischen Gebirge (Olymp, Pin-
dos) vorgeschoben, in Dahnatien und Istrien sind 60
die letzten Reste der unmittelbar in der r6mischen
Kolonisation wurzelnden romanischen Idiome erst

in neuester Zeit durch das von Venedig ausstrah-
lende italienische Volkstum uberwuchert worden.
S. hieruber O b erhum in e r in Dalmatien, herausg.
von E. Brfickner (Wien 1911) lOOff. und im all-

geincinen Mommsen R. G. V.
. Die neuere Erforschung des EL, der in der

Literatur seinen historischen Namen stets bewahrt
hat, bis seit dem russisch-turkischen Krieg von

1829 (tTbergang des Generals Diebitsch ,Sabal-

kanskij') dio turkische Benennung Balkan in den
Vordergrund trat, beginnt mit A. Bo u^ La Tur-

quie d'Europe 4 B. 1840 und. W. Grisebach
Keise in Eumelien 1841. Seither haben besonders

F. v. Hochstetter Jakrb. d. Geol. Eeichsanst.

1870 und (seit 1875) F. Toula Denkschr. Akad.

Wien 1896 ; Compte EenduIX. Congr. g^ol. intern.

1904 (Re"sume der bisherigen Arbeiten), zuletzt

J. Cvijic Das pliozane Flufital im Suden des

Balkan (Wien 1909) die Kenntnis des Gebirges

geforder! Ausfuhrliche Schilderungen enthalten

C. Jirecek Das Furstentum Bulgarien 1881 und
Ph. F. Kanitz Donaubulgarien und der Balkan,

3 Bde. 1880/2,; eine ubersichtliche Darstellung

geben Th. Fischer in Kirchhoffs Landerk. v.

Europ. 112 (1893) 84ff. und A. Philip psonEuropa
(1906) 269ff. Die besten Karten sind derzeit die

Blatter der vom k. k. militargeogr. Institut in

Wien herausgegebene Generalkarte von Mittel-.

europa 1 : 200 000. [Oberhummer.]

Hairai (at Aloai), s. o. Suppl.-Heft I S. 39.

Cn. Haius Diadumenianus, procurator) Aug(u-

storumj u[t]r[ar]umqite Mauritaniarum , Tin-

gitanafe et CaesfariensisJ] , CIL VIII 9366 (Cae-

sarea = Scherschell): die Kaiser sind Septimius

Severus und seine Sohne. Ohne Zweifel verwandt
mit ihm ist Cn. Haius Diadumenus, der seinem

Freigelassenen die Grabschrift in Puteoli (Not.

d. scavi 1391, 204) setzt. [Stein.]

Halai ('Akal, Demot. 'Alaisvs). 1) AXal Ai£o)-

rtdss ist einer deT groBen Demen in der Kusten-

trittys der Kekropis (s. Steph. Byz.). Nach der

Eeihenfolge der Ktlstendemen bei Strabon (IX 398)

lag H. zwischen Anagyrus und Aixon. Die Lage
von Anagyrus in der Nahe des heutigen Dorfes

Vari am SiidostfuB des Hymettos ist durch in-

schriftliche Funde hinreichend gesichert. Danach
ist anzunehmen, daB 'Alai Al^a>vi6sg der erste

Kiistendemos auf der Wr
estseite des Hymettos war

(s. Karten von Attika Bl. VIDI Vari). Seine ge-

nauc Lage wird, wie zuerst L6per Athen. Mitt.

XVII 410 erkannt hat, durch die beiden Salzlachen

zwischen Kap Zcoot^q und Kap Punta bestimmt.

Nun haben nach Steph. Byz. s. Zcoaztjg die Halaeer

am Kap Zoster ein Heiligtum des 'AztoXkcav Za>-

att}Qiog besessen; folglich hat dieses Kap zum
Demos 'Mai Al£o?vtdeg gehOrt. Aus diesem Grunde
verlege ich mit LOper 342 die Statte des alten

H, — siidlicher als Milchhofer — an die Stelle,

wo der von Athen kommende AVeg nach Osten

umbiegfc, um durch den Bergeinschnitt des flacher

werdendeu Hymettos nach Vari zu fiihren. Ist

dieser Ansatz richtig, so muB mit Loper der

groBe Demos Al^covrj in die Gegend von Hagios
Nikolaos (bei Kap Punta) bis Pimari verlegt wer-

den, in der uberaus zahlreiche Grundmauerspuren
zu linden sind. M i 1 chh 6 fe r verschob diese beiden

Demen weiter nach Norden und setzte an der

oben beschriebenen Wegbiegung (nahe bei Kap
Zoster) einen der groBten Demen, Euonynion aus

der Phyle Erechtheis, an. Gegen diese Annahme
spricht der Umstand, daB das Gelande in jener

schmalen Kustenebene nicht fur eine zahlreiche

BevOlkerung hinreicht. Es kommt hinzu, daB
der Fundort der Euonymeer-Grabsteine weiter im
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Norden, wemi auch auf derselbenSeite des Hymet- siidliche Schmalseite hart an den Strand heran-
tos, liegt Nut bei einem — Antikenbericht nr. tritt. Diese ist etwa 100 m lang und zeigt Beste
772 — lautet die Fundangabe ,in der Gegend einer guten Quadermauer. Anderswo bemerkte
von Orirana, nordwestlich Van 4

; dagegen ist Lolling ein Stuck Polygonalmauer; an meh-
nr. 745 und LOper Athen. Mitt. XV 341 A. reren Stellen war die Mauer mit Ziegelstiicken,m Pirnan, 747 in Chasam und nr. 735, sowie ausgebessert. Kutorga spricht von zwei Rund-
IG II 2064 sogar in Trachones gefunden. Wenn tiirmen und einem viereckigen ; Lolling dessen
Sberhaupt die Fundtateachen Ruckschliisse auf die Eeisen in die J. 1876/7 faUen, erwabnt "men
Demenansetzung gestatten, so darf man hier fol- halbrunden und den viereckigen. Von den beiden
gem, daBEuonymon im ntfrdlichen Teil unserer 10 Ecken der Akropolis sprangen nach Kutorga,
Klistenebene bei Traehones und Chasani gesucht zwei kleine Steinmolen ins Meer vor, Lolling
werden mufi. Milchhofer hat im Text der sah nnr noch den Gstlichen. Der Strand am FuBe
Karten von Attika I—III 29 diesc Moglichkeit der Akropolismauer ist mit grofien Platten belegt
erwogen; er lehnte sio aber damals ab, ,da Euo- und derselbe Belag ziebt sich nach Kutorga
nymos ein Sohn des Kephisos hcifit'. Die Halt- auch noch etwa 100 m weiter nach Westen bin.
losigkeit dieses Argumentes hat er spater selbst Nach dieser Seite verlegt Kutorga die Wohn-
eingesehen und Abh. Akad. Berl. 1892, 12 den stadt. Das Tal von H. erstreckt sich etwa eine
Pundtatsachen hohere Geltung eingeraumt. Eben- Stunde weit nach Ostem In ihm und nament-
so hat er o. Bd. VI S. 1157 Euonymon richtig lich an seinem Nordrand hat Lolling viele antike
fisle

»
t
*!,,>* 20 Graber festgestellt. Unweit der Kapelle des Hag.

2) Mai A@a(pT}vtdE$ (Demot. 'AXatevg) ist ein loannis Theologos beflndet sich ein kleiner Salz-
mittelgrofier Demos in der Kiistentrittys der see. Ob die Inschriften IG IX 1, 256—266,
Phyle Aige'is. Nach der Aufzahlung bei Strab. die Lolling in Malesina (friiher Mallenitsa oder
TX 399 lag er an der Ostkiiste von Attika nOrd- Mellenitsa) und dem benachbarten Kloster Hag.
lich von Brauron (vgl. Steph. Byz. s. v.), peta& Georgios abgeschrieben hat, aus H. stammen,
<p7]yewS rov tiqos MaQaftwvt xai BgavQwyos). Aus ist keineswegs sicher. Demi zwei Beliefs, die
dem Distinktiv 'A&aqprjvtdsg ist zu schliefien, dafi Lolling in dem Kloster sah, waren aus Cheliadu,
dieses H. in der Nahe des alten Demos Aga- siidostlich von Proskyna. dorthin gebracht (s.

<pt}v lag, den Milchhofer o. Bd. II S. 379 rich- don Art. Korseia). Sonstige Literatur bei Fra-
tiger als Loper Athen. Mitt. XVII 362 oberhalb 30 zer Paus. V 134. Bursian Geogr. I 192.
des modernen Raphina am ,Mcgalo R-heuma' sucht [Bolte j
(s. Karten von Attika XI Kaphina). Da sich 4) [aiJAlm (Stad. mar. m. 322f.), Kfisien-
stidbch davon in der schmalen Klistenebene station in der Mitte der Siidkiiste der Insel Kreta
zwischen Brauron und Araphen ein Salzsee — s. C. M tiller z. d. St.; vgl. den Art Lasaia.
Aliki — befindet, werden wir dazu gefiihrt, AlaX [Biirchner.]
Agaytjvides in der Gegend ostlich vom Salzsee 5)"AXat, Ort in der Kvrcnaika, Anonym.
unterhalb der Hiigel des heutigen Velanide'sa stad. mar. magni 61.

"

[Pieper 1

anzusetzen (s. Milchhofer Abh. Akad. Berl. Halaisa s. Alaisa. tTbcr die Frage "der
1892, 15 und LOper Athen. Mitt. XVII 360. Schreibung vgl. zu Hadranon.
Kirchner Prosop. Att. II 504}; s. Art. Ara-40 Halaisos s. Alaisa.
phen und Phegada). [Kolbe.] Halala, Ort in Kappadokien, am Fufi de*

3) 'Mai, eine urspriinglich lokrische Stadt, Tauros, in dem Arniia Faustina, die Gemabliit
trat vermutHch im4. Jhdt. (s. den Art.Larymna) des Kaisers Marcus Aurelius , 176 starb. Hist,
dem biiotischen Bunde bei und war von da an aug. M. Anton. 26, 4. 9. Demnach ist es sehr

H. wie Larymna und Anthedon auf Sullas Be- X 313. XIII 172. Const. Porphyr. de them. I
fehl zerstort, der 84 den Uberlebenden die Ruck- 50 I P. 7. Es wird gewOhnlich mit den Ruinen
kehr in ihre Heimat gestattete (Plut. Sull. 26). von Pezinektschi, nordwestlich von den Kilikischen
Die Angaben Strabons und Pausanias fuhren mit Pforten identifiziert, Ramsay Asia Minor 346.
vollkommener Sicherheit auf eine Ruinenstatte Janke Auf Alexand. d. Gr. Pfaden 112, 172, 216.
am ostlichsten Winkel des Opuntischen Meer- Oberhununer und Zimmerer Durch S\Tien u.
busens, von der Kutorga (Revue archeol. N. S. Kleinas. 168. Neuerdings verlegt es Ramsay
II I860, 390ff.) und Lolling im Urbaedeker nach der Ruinenstatte zwischen Bajal und Porsuk,
(s. dartiber Bulle Orchomenos I 116, 2) eine ge- ostiich von Eregli, weil Meilensteine mit Colonia
nauere Bescbreibung gegeben haben. Beide wider- Faustiniana (CIL III 12213L) erkennen liefien,
sprechen sich zwar in einigen Hauptpunkten, dafi die Strafie dort gelaufen ist, Jahresh. Osterr.
lassen aber dariiber keinen Zweifel, dafi die Kii-60 Arch. Inst. 1904 Bcibl. 109. Geogr. Journ. 1903,
stenUnie der kleinen Bncht auf der Carte de la XXII 402f. Dann stimmen aber die Angaben
Grece nicht richtig gezeichnet ist. Die Ruinen der Itinerare zu wenig, R. Kiepert FOA VIII,
liegen unmittelbar am Strande wenige Minuten Text 18. [Ruge.]
nOrdlich von der Kirche Hag. loannis Theologos. Halamard(n8 !) ist als Beiname des Mars
Am besten 7n erkennen sind die Mauern der genannt auf der Votivinschrift von Home bei
kleinen Akropolis. Diese nimmt ein Plateau ein, Roennond: Marti JIaiamard sacrum. T. Domi-
da* sich nor mannshoch ans der Ebene erhebt, t(ius) Vindex e(enturioJ leg. XXfX] U »., v.
und Wldet ein langgestrecktes Bechteck, dessen *. I m. t CIBJi 2028. K. Christ Bonn. Jahrb.
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LXXIV 192. v. GrienbergerZtschr. f. dentsches

Alt. XXXV 388. CIL XIII 8707 (wo die iibrige

Literatur). Grienberger zieht die Erganzung
Balcwnardo vor (nicht Halamardi) und erklart das

Wort "aus dem altn. hair — Mann und *mardus
= Morder, also dvSQoxzovog (anders K. Christ
a. a. O.). Jedenfalls scheint es nach dem Fundort

gerraanisch zu sein, trotz des sonst keltischen <J

(= englisch th). [Haug.]

Atrides, Sil. Ital. a. a. O. Argolicus, ,Servius' zu
Aen. Vlil 285 abweichend Neptuni fitius, als

welcher er im Salierliede der Veienter (vgl. D e e ck

e

a. a. 0.) zur Verherrlichung ihres von ihm ab-

stammenden KOnigshauses gefeiert wurde. Als

Agamemnons Gefahrte oder auch sein Sohn hatte

er nach dessen Ermordung seine Heimat verlassen

und ware nach vielen Irrfahrten (atyl) in Etru-

rien angelangt (Ov.). Bei Vergil dagegen ver-

Ifalasarna {[%] Maodgva , kleinasiatischer 10 birgt sein Vater, ein Seher (vgl. II. XI 329), ihn

Name , vgl. Mioaova) , Demos und Ortchen an

der Sudostkiiste der Insel Kos, Paton-Hicks
Inscr. of Cos nr. 7, 3. nr. 367, 6. Herzog
Ko'isches 166; jetzt Ruinen stidlich von Karda-

mena. Swoboda Wien. Stud. XI 65ff. R. Kie-
pert Karte von Kleinas. D I. [Biirchner.]

Hale s. Halieis.
Halels (AXstg, gen. "Ahvtog, Demot. Mevtioi),

Name eines Demos, einer Ortlichkeit und eines

in dem Walde; als er aber in hohem Alter stirbt,

zieht sein Sohn in den totbringenden Kampf
gegen Aeneas und leistct hier dem KOnig Turnus
kraftige Hilfe. Er ist Fiihrer von ,tausend Vol-

kern' aus kampanischer Gegend, Aurunker, Sidi-

kiner, Osker usw. , und wird von Pallas, dem
Sohne des Arkaders Euander, getOtet. Die ganze

Geschichte von H. scheint zunaehst aus dem Stadt-

namen Falerii mit ihren Einwohnern Falisci

Flufichens an der Kordwestkiiste der Insel Kos, 20 herausgesponnen zu sein. Den nachsten AnlaB
Paton-Hicks Inscr. of Cos nr. 31, 10. nr. 344,

7. Herzog Ko'isches 165. R. Kiepert Karte

von Kleinas. D I. [Biirchner.]

Hales, Ales, Halesos {6 "Alyg [Gen. "AXyros],

Paus. VII 5, 5. Vm 28, 2. Tzetz. Lycophr. 868;
bei Plin. n. h. V 116 Halesus). 1} Fliifichen nahe
bei Kolophon im kleinasiatischen Ionien, jetzt

Awdschi tschai (= FluB der Jager), R. Kiepert
Karte von Kleinasien C I. Vgl. den Art. Ales

dazu bot die auffallende Ubereinstimmung faliski-

scher Kriegs- und Kultgebrauche (Dion. Hal. I

21), vor allem des bekannten Iunokultes (Ovid,

am. a. a. 0.) , mit ahnlichen griechischen , und
diesen letzteren von der griechischen Hauptstatte

des Herakultes , Argos , und zwar durch einen

moglichst vornehmen Troiakampfer herzuleiten,

war den rOmischen Antiquaren eine leichte Sache.

Auch die nationale Sonderstellung der Falisker

o. Bd. 1 S. 1367. Er soil das kalteste Wasser 30 (s. Bormann CIL XI 1 p. 465) kann mitgeholfen

Ioniens gefiihrt haben. Tschucke hatte (ad

Lycophr. 868) statt Aat^svrog 'AlrjsrTos vermutet,

das C. Mii Her in der lateinischen tlbersetzung

der Mimnermosstelle bei Strab. XIV 634 ein-

setzt. [Biirchner.]

2) "Akijs, Fliifichen in Lucanien, heute Alento,

der bei Velia miindet, Cic. ad Att XVI 7,

5; fam. VII 20, 1. Vib. Sequ. 146 R. Etymo-
logische Spielerei bringt seinen auch an der klein-

haben , und als H. erst Etrusker geworden war,

konnte er auch als Fiihrer der siidlicheren, von
den Etruskern einmal inne gehabten Landschaften

auftreten, s. 0. Miiller Etrusk.^I 169. II 285ff.

Deecke Roschers Myth. Lex. s. v. [Eitrem,]

Halex , Fliifichfin in Bruttium , heute Alice,

wird zuerst von Thuc. Ill 99 gelegentlich

eines Landungsgefechtes der mit Rhegion ver-

bundeten Athener gegen die Lokrer im J. 426
asiatischen Westkiiste vorkommenden Namen in 40 genannt, das zur Einnahme eines lokrischen Ka-
Zusammenhang mit der Entstehung des Namens
Elea (Velia). Steph. Byz. s. Elea. Strab. VI
252 (Interpolation). [Weiss.]

Halesa s. Alaisa.
Halesioti (to 'Aktjgiov ne&iov) , wenig ausge-

dehnte Ebene in Troas, diesseits (d. h. nOrdlich)

vom Vorgebirge Lekton
,
jetzt Baba burrni (Strab.

XIII 605), am Unterlauf und Delta des Satnioets

(jetzt Tusla [Salinen-Jtschai), der die Ijage seines

stells «.t( x(p "Alyxi xoiafioj fiihrte; vgl. Busolt
Griech. Gesch. Ill 1081. Er bildete nach Ti-

maios frg. 64. Strab. VI 260 die Grenze der

beiden griechischen Gemeinden. tjber die an-

geblichen verschiedenen Eigentiimlichkeiten der

an den Ufern lebenden Zikaden Timaios. Strab.

a. 0.; vgl, Hitzig-Bliimner Paus. II 2, 560.

Erwahnt wird der H. noch von Dionys. Perieg.

367. Priscian. perieg, 361. Avien. descr. orb. 515,

Flufibettes im Lauf der Zeit stark verandert hat. 50 Suid. s. "AXtji;. Vgl. auch Nissen Ital. Landesk.

Diller Americ. Institute I (1882) 215. R. Kie-
pert Karte v. Kleinas. B I. Im Osten des Talcs

erhebt sich neben Steinsalz enthaltendem (Leake
Asia min. 274) Gebirg der Tusla Tepe, bei Tscliam
(= Tannen-)kjoi befinden sich die Ruinen des
alten Tragasai. Bei Hermolaos — Steph. Byz. s.

TQayaaai ist h faeigq) (nicht 'Hxeiqw) zu lesen;

s. M ein eke Epim. II 721f. [Burchner.]

Halesus (Halesus Plin. n. h. V 116). 1) s.

den Art. Hales (Ales). [Biirchner.]

2) (var. EcUaesus nnd Alesm), der Arche-
get der Falisker und Grunder der etruskischen
Stadt Falerii, Ovid. am. m 13, 31n\; fast. IV
73f. Plin. n. h. Ill 51 nach Cato. Solin. H
7. Serr. Verg. Aen. VII 695. Nach Sil. ItaL
Vlll 476 soil er auch die etrnskische Hafenstadt
Alginm gegrundct haben. Ver^l Aen. VII 723
nennt ihn Agamemnonius , Ovid. am. a. a. 0.

II 955. [Weiss.]

Hali, skythisch-niaiotischer Stamm auf dem
asiatischen Ufer der Maiotis. Plin. n. h, VI 19.

Die hsl. Lesart a Cimmerio aeeolunt Maeotici

hali semis Serrei usw. wurde von Hermolaus
Barbarus (1492) nach Ptolem. V 8, 13 korri-

giert in Vali SerbL Die Korrektur billigte

Miillenhoff Deutsche Altertumskunde ITI 49
und ganz nenerdings auch Mayhoff in seiner

60 vorziiglichen Recensio der geographischen Bucher
der nat. hist., obwohl sie geographisch ganz un-

wahrscheinlich ist, da jene Voikerschaften der

Ptolemaioskarte am Kaspischen Meer sitzen.

Detlefsen verbindet in seiner letzten Ausgabe
wie die meisten alteren Herausgeber Halisemi.
Da aber die Tab. Pent auf der Sindischen Halb-
insel die Ortschaft oder Regio Hale verzeichnet,

auf die K. Mailer (zu Ptolem. p. 919) mit Recta
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aufmerksam gemacht hat, so 1st die Unterachei-
dung eines skythischen Stammes dei H. geo-

fraphisch durchaus gerechtfertigt, auch wenn die

enachbarten Serni noch nicht entdeckt oder
^wiederhergestellt' sind (sollte Serdi zu lesen sein,

so daB sich darin die Sardetae verbergen wtirden,
welcbe die Tab. fiber Hale ansetzt "and welche
von Plin. n. h. IV 83 Sardi genannt werden?
Der letztere kennt sie freilich im Westen der
Maiotis, aber vereint mit den Siraci, die auf der
Ptolemaioskarte noch im Osten des Sees wohnen

;

also eine westwarts gerichtete Wanderung der
beiden Stamme. Derselbe Wechsel des Starnm-
vokals bei dem tbrakischen Yolk der Sardi oder
Serdi).

Hale liegt auf der Tab. Peut. an einer Route
der Sindischen Halbinsel auf der Ostseite des
Kimmerischen Bosporus, die sich wiederherstellen
lafit, obwohl auf der KaTte im Norden des Schwar-
zen Meeres alle Linien und Zablen der Itinerare
ausgefallen sind. Sie beginnt in Chimerium
(Plin. n. b. VI 18 ultimoque in ostio Cimme-
rium quod antea Chimerion vocabatur\ so rich-

tigere Lesart bei Mayhoff fiir Cerberimi Det-
lefsens), also in der Nordwestecke der Halb-
insel. Darauf folgen Bruani {Abitrani des Geogr.
Rav.), Amyrni, beides wohl Stammesnamen, Ma-
eara, Hale, Chritionis, Sopatos. Uber Macara und
Hale findet sich Monim., das ist das Denkmal der
bosporanischen Konigin Komosarye, den Gottern
Anerges und Astara errichtet. Zwischen Sopatos
und dem nach Osten folgenden Phamacorium
(Phanagoreia) ist auf der Tab. ein sehr groBer
Zwischenraum freigelassen und beweist. daB die
beiden Orte nicht durcb eine Routelinie verbun-
den werden durfen. Wie das in sich zusammen-
hangende, das Kubanlinmn im Norden umgehende
ItinerarPhanagoreia—Stratoclis—Cepos—Hermo-
nassa— Sindeeae mit dem westlicher gezeichneten
Chimerium—Sopatos zu verkniipfen sei, lernen
wir aus Geogr. Rav. p. 172, 5—8 und 368, 8
—16, Beide Male wird entweder ganz oder
wenigstens mit seinen ersten Stationen das letzt-

genannte Itinerar an Hermonassa angeschlossen,
unter Einffigung einer oder zweier, auf der Tab!
nicht erwahnter Zwischenstationen (das eine Mai
Eteobrocon, das auch Stanrmesname sein kann,
und das andere Mai Eteobrocon und Latirita).
Also mufttsn die Routen in der graphischen DaT-
stellung eigentlich iibereinander anstatt neben-
«inander stehen; nur die Schmalheit des verftig-

baren Kai-tenraums hat dem Zeichner der Tab.
diese Anordnung unmOglich gemacht und eine
Zeichnung aufgenotigt, durcb welche die gra-
phische Verbindung der beiden Itinerare aufge-
geben werden muBte. Hermonassa lag am Ost-
ufer des Kubanlimans (Korokondamitis Xiuwj).
Deutlich lief von hieraus die eine StraBe wie
die altere russische Poststrafle uber die schmale
Landenge zwischen dem Liman und dem Aftanis-
see (lacus Salinarum) westwarts nach der Ingres-
sionsbucht von Phanagoreia; die andere wandte
sich erst nach Norden gegen Temrjuk (Tyrambe),
nm dann gleichfalls westlich umbiegend und die
nOrdliche Landenge zwischen dem Aftanissee und
der Maiotis uberschreitend Kimmerion am nOrd-
lichen Ausgang des Bosporus zu erreichen.

Die erste Station nach Chimerium, Bruani,

heifit beim Geogr. Rav. Britani und Abritani;
das ist der Gau oder Clan der Abrinatai (bei
Steph. Byz. i&vog TIovxix6v), dem danach der
Landstrich im nordwestlichen Winkel der Sin-
dischen Halbinsel zugeteilt werden mufi, vielleicht
in Gemeinschaft mit einem Clan der Amyrni, die
auf der Tab. nach Bruani folgen. Auf der sich
anschliefienden Landenge, zwischen den beiden
Ausfliissen des Aftanissees id die Maiotis, dem

10 Tathis und Antikeites , wohnten nach Ausweis
der Inschriften die Thatai. Damit riickt Hale, der
Gau der H., in die sumpfige Niederung am Unter-
lauf des Kuban, sei es nacb Norden oder nach
Suden vom FluB; ihre stidlichen Nachbarn waren
die Sinder. Die im Siidwesten mit den H. be-
ginnende Reihe der maiotischcn Stamme bei
Plinius erweist sich zuverlassig. [Kies sling.]

Halia. 1) 'Alt*] ($o&jii$ im Nereidenkatalog
II. XVIII 40 (zum Texte Lehrs Arist.2 264). Der

20 Chor der Nereustochter , von der antiken Kritik
mit der pedantischen Begrundung des 'HotoSsiog

xaQaxztje athetiert, ist da, die Thetis zu heben.
Die anmutigen und klingenden Namen malen das
Phantastischeder Meennadclien ; Aischylos empfand
das, wenn er in dem den Myrmidones folgenden
Drama Nrjgddss den Chor aus ihnen bildete ; die
antike Eunst stellte Offers den Reigen der Meer-
madchen dar. Auf Frauenscenen im Hause sind
die Namen des schOnen Klanges wegen, sonst

30 ohne innere Beziehung, ofters ubertragen worden;
ygl. H. Heydemarin tiber die Zusetzung hero-

ischer Inschriften bei Genredarstellungen, Comm.
Mommsen. 170ff., wo 172 ein Vasenbild aus Gnathia
im Neapler Museum nr. 2296 (abgeb. Mus. arch.

NapoL N. S. II 1) mit sieben mit Putz beschaf-
tigten Frauen, deren drei die Nereidennamen Ne-
saie, Klymene, H. tragen. Die Nymphe crscheint
Hesiod. Theog. 245 in der Verbindung @6t\ WAXfy
rioosaaa. Ob wir @cdb] (Sch0mannOpusc.il

40 174f.) oder WAlty abtrennen, stehtbeiuns; fiir

'AUr) entschied sich nach Homer schon Valckenaer.
Vergil bildet Aen. V 826 ; Georg. IV 338 Spioque
Tkaliaque. Der Nereidenkatalog im Homerischen
Demeterhymnus (418ff.) fuhrt diese Nymphe nicht;
bei Hygin Praef. hat Bunte Halie eingesetzt.

Apoll.* Bibl. I 11 W. 'AXhj.

2) Halia in der rhodischen Sagengeschichte
bei Diod. V 55. 4, 7 als Schwester der Telchinen,
von Poseidon Mutter von sechs Sohnen und einer

50 Tochter, Rhodos Im Wahnsinn, den Aphrodite
tiber die Sohne sendet, von diesen geschandet,
sturzt sie ins Meer und ward ferner als Leukothoe
verehrt. Den Bemuhungen von M. Mayer Gig.
u. Titan. 44f., Bet he Herm. XXIV 427ff. (vgl.

Art. Heliadai), Tiimpel (Philol. h 1891, 43ft)

ist es gelungen, in dem stark kompilierten Be-
richt Diodors Sonderung verschiedener Parallel-

versionen vorzunehmen. Dadurch ergibt sich. da8
die von ihm genannte Kapbeira eine Parallelfigur

60 zu H. iat (Tiimpel a. a. O. 45). Doch ist sie

nicht mit Tiimpel (Roschers Myth. Lei. II

953) mit den Kabiren zusammenzubringen und
auf eine Aphroditegestalt zu deuten ; ansprechen*
der wird der Name von Preller-Robert Griech.
Myth. I* 606. 3 mit den KutpTjyideg nhgat ver-

bunden. Pindar {Ol. VII 14» nennt in dem Oe-
dicht an Diagoras von Rhodos (im J. 464) die
Aphrodite Mutter der Rhodos; daneben findet
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sich bei ihm die Sage des Emportauchens der

Insel aus dem Meere (54ff.), Bchol. Pind. a. a,

O. 101 Drachm, bemerkt dazn sigh ITivdagov Sk

tovto ov% tax6Qf}%o. Dae ist glaublieh; Timo-

kreon von Rhodos, der Feind des Themistokles

(Plut. Themist. 21. Suid. s. v.), scheint sich in

Stoffen aus anderer Sphare bewegt zu haben,

Pindar, der selbst nicht nach Rhodos fuhr, hatte

also von Diagoras die seiner Zeit in Rhodos ge-

ders Athens, einigermafien Aufschlufl geben ; vgl.

Brandis o. Bd. V S. 2163ff.

Proxeniedekrete von Korkyra, IGIX1, 685
—688 (=CIGn 1841-1844 = CollitzGr. Dial.-

, Inschr. 3200—3203), die eine geschlossene Gruppe

aus gleicher Zeit bilden und den ersten Jahrzehnten

des 2. Jhdts. v. Chr. angehoren (Boeckh zu CIG II

1841 setzt sie urn Ol. 140 [220 v. Chr.], Dit-

tenberger zu IG IX 1, 685 einige Dezennien

laufigen Geschichten fiber die Art der EntstehunglO spater), haben die Formulierung &ofr xm allat

der Insel und ihre mythischen Genealogien als

Material erhalten. Seinen Angaben gegenuber

kennzeichnet sich die Sage von H. als Mutter der

Rhodos als spatere Vergrtfberung : die Salzflut

selbst, aus der das Eiiand erwuchs, mnfi nun in

Person als seine Mutter gelten. Die Pindarscho-

lien 24 c, 25 zeigen das spatere Bemiihen, Aphro-

dite zu eliminieren und durch Amphitrite zu er-

setzen ; die Apoll. bibl. 1 28 hat denn auch Amphi-

TlQO^SVOV £tfJ,EV (t«C JtoXlOS 1b)V KOQXVQaiOiV) %OV

Seiva. Ewa in dieselbe Zeit gehOrt die Stiftung

des Aristomenes und seiner Gemahlin Psylla fiir

die Honoriemng der dionysischen Kiinstler, IG
IX 1, 694, 1—38 (= CIG II 1845 = Collitz

3206 = Recueil des inscr. jurid. gr. LT p. 118ff.

nr. XXV B) mit dem angehangten Ratsdekret

iiber die Verwaltung der gestifteten Gelder (Z. 39ff.).

Der RatsbeschluB Aviederholt Z. 83 die Bestim-

trite. Die Behandlung der Sage bei v. Gelder 20 mung der Stiftungsurkunde Z.18f., die.Stadt

Gesch. d. alt. Rhod. 52. 55. 336 ist mifigluckt

;

abgesehen von einem falschen Pindartext ist seine

Annahme einer altrhodischen Gottin H. unhalt-

bar. Leukothea, deren Verehrung in Rhodos wir

aus der Verkniipfung mit H. bei Diodor ruck-

schlieBen, wird gerade in Ostlichen Gegenden

mehrfach verehrt (v. Wilamowitz Horn. Unt.

139 und die Liste bei Schirmer in Roschers
Myth. Lex. II 201 3f.). In den falschlich Lukian

Korkyra soil, sobald das Kapital saint Zinsen

auf 180 Minen angewachsen ist, diese zinstragend

anlegen, die dionysischen Kunstler engagieren

und dann (es ist nicht ausdriicklich gesagt, ob

sofort) die Dionysien ieiern und von da an diese

Feier alle zwei Jahre wiederholen, falls nicht ein

Krieg es verhindert, §ovXas wai aXiag vxeq$s*

jLievas, d. h. in welchem Falle Bula und H. die

Vertagung, Verschiebung vornehmen. Hier funk-

zugeschriebenen Amores cap. 2 (Helm Lukian u. 30 tionieren Bula und H., wahrend die Wahl der

Menipp. 354f.) werden die Poseidonsohne mit den 011 ° ^^ Mann Kp«f.A>ionrlfn Vprwnltnnp'skAinmis-

rliodischen Heliaden verwechselt (s. d.).

3) In der lydischen Genealogie bei Dion. Hal.

I 27 findet sich H. als Gattin des Kotys, Tochter

des erdgeborenen Tyllos, Mutter der Asie und

des Atys. Kotys selbst gilt als Sohn der Oke-

anostochter Kallirrhoe.

4) Nach Phrygien fuhrt die von Aelian nat.

an. XII 39 angefuhrte Sage, daii Sybaris
1

Tochter

aus drei Mann bestehenden Verwaltungskommis-

sion der Stiftung nicht als so wichtig erachtet

wird und daher vorgenommen wird , Sxdozov

hiavtov (irivog Ma^aviog z}i fiovXai t} alia. Wich-

tiger dagegen erschien die bei einer Klage wegen

Fflichtverletzung durch die Verwaltungskommis-

sion zu entscheidende Frage, ob die Mitglieder

der Kommission ihre Pflicht versaumt und das

Geld nicht ausgeliehen haben, obwohl sie dazu

H. in einem Artemishain mit einem Drachen sich 40 imstande gewesen waren (Swarol iovTe;). Uber

verbunden und Mutter der VfpioysveTg geworden

sei.

5) Nach der Ortslage am Meere zu verstehen

ist der bei Steph. Byz. s. Qsooalovlxr) genannte

altere Name H. fiir diese Stadt
;
ebcnso

6} der mit'AXteig mwA'AXUj] wechselndc Name
H. des argolischen Stadtchens (Skyl. 50. Hesych.

[Malten.]

die Frage, ob sie bona fide oder dolo malo ge-

handelt haben, entscheidet daher Bula und H.:

7i£Qt dh tov aSvvdrov fiovla xai aXia Litytyvoj-

oxha> (Z. 72), d. h. der Souveran, der, wie der

Singularis zeigt, als Einheit gedacht ist. Hin-

gegen legen der Festordner (aycovo&eiag ) und die

Verwaltungskommission (ot %£tQi£orz8s to dgyv-

qiov) Eechnung nur beim Rate ab. Ein Bruch-

stiick einer ahnlicben Stiftungsurkunde. deren
S. 'Ali(a)).

7) s. Halieis. „

8) 'AUa (dXiaia [aMaooig]). A. heiBt die Volks- 50 Einzelbestimmungen verloren sind, ist CIG LT 1842

versammlung in einigen dorischen, vor allem = Collitz 3207. Ein alteres, nach W. Vis cher

und Dittenberger dem Ende des 4. Jhdts. an-

gehuriges ProxeniedekTet aus Korkyra, IG IX 1,

682 (= Greek Inscr. Brit. Mus. nr. 166 = Col-

litz 3199 = Cauer DelectusS 89) hat im Pra-

skript die sog. abgekurzte Form mit noo^vov

.-rout d dXia xbv dsTva; vgl. auch Swoboda
Griech. Volksbeschlusse 279. Wenn es iiberhaupt

eines Beweises bedurfte. so wurden die Verbin-

60 dung fiovXd xal d).ia und die ihnen zukommen-

westgriechischen Demokratien, wofiir in Sparta

cotiXXa eintritt (s, Suppl.-Bd. u. 'AxeXXa). 'A. hat

wie exxXrjoi'a die altere Benennung dyogd ersetzt,

die nur in verhaltnismiifiig wenigen Staaten er-

halten blieb, z. B. in Delphi (s. Szanto o. Bd. I

S. 878). Es ist nur Zufall, daB a. im allgemeinen

in ziemlich jungen Inschriften vorkommt; denn
das Wort ist zweifellos alt und nicht speziell

dorisch, wie u. a. Herodot (s. u.) beweist.

Die Inschriften geben uns nur ein Bild von
der geographischen Verbreitung der d., sind aber

unausgiebig fur die Frage ihrer Organisation und
Kompetenzen. Hiefiir und fur die Frage des Vor-

sitzenden, des Geschaftsganges, der Antragstellung

und der Beschlufifassung kOnnen, mit Vorsicht ver-

wendet, die Nachrichten fiber die Volksversamm-

lungen der ubrigen griechischen Staaten, beson-

den Kompetenzen zur Genuge beweisen , dafi d.

die Volksversammlung ist. AVeiteres fiber die

Verfassung von Korkvra bei Gilbert Hdbch.

n 234.

Die «. finden wir auch in Epidamnos, der

Kolonie von Korkyra, die erst kurz vor dem
Ausbrach des Peloponnesischen Krieges ihrer

oligarchischen Verfassung einen mehr demokra-
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tischen Character gab. Ich nehme unbedenklich
an, dafi Aristoteles in seinera Beriehte Polit. V
1, 6, p. 1301b tig ds zrjv rjXtaiav ssidvayxsg sort

ixt x<bv ev xcjj izoXtxev{J.azt (ta&t&tv zdg dg^ccj,

oxav imy?r)<pl£?]xai ag%rj xtg
t
das in der Kolonie

doch wonl so gut wie in der Mutterstadt iibliche

Dialektwort d. durch das gemeingriechische fjXiaia.

ersetzt hat. 0b er die Verfassung von Epidamnos
s. Gilbert II 236f., iiber die Aristotelesstelle
Anm. 5 a. E. 10

In Grofigriechenlaud begegnet uns die d. in

H e r a k 1 e i a , der Kolonie Tarents , in den groBen
herakleensischen Tafeln IG XIV 645. 646 (= CIG
III 5771. 5575 = Eecueil d. inscr. ]urid. gr. I

p. 193ff. nr. XII); vgl. Taf. I 8ff. dveygarpav xol

ogtorai zoi atgsfiivzeg im zoog xtagatg ztog lagwg
Tto Atovvao> (folgen ftinf ISTamen), xa&a [&g]i^av
xai sTF.Qital-av xai awsfiizgrjaav xai ipsgt^av xoiv

^HgaxXdmv dtafyjvovwov iv xazaxXrjxmi dXiai.

Dieselbe Forrnel beim Kataster der G liter der 20
Athena Polias Taf. II 10; kiirzer Taf. I 99 xadd
xol 'HgaxXeioi Siiyvov, wodurch die Identitat von
d. mid 'HgaxXelot bewiesen ist. Die xaxdxXrjzog
d. bezeichnet offenbar, wie die ovyxXtjxog (ix-

xXqaia) in Athen, die auBerordentliche, fur diesen
besonderen Zweck einbemfene Volksversammlung
(Eecueil: faites en execution du decret rendu
par le peuple dHeraelce dans une assemblee
convoquee a cet effet). Es ist mir durchaus wahr-
scheinlieh, dafi auch in der oben enviihnten Stif- 30
tungsurkunde von Korkyra IG DC 1, 694 Z. 52
sigoxagi^avxeg iv xagvxzat jit] fielov r} a/nsgag

zu schreiben ist. Boeckh CIG II 1845
und BlaB bei Collitz III 3206 lcsen iv Ka-
gvxzdt als Ortsbezeichnung fiir den Versamm-
lungsplatz. Wescber (Rev. arch. XII [1865]
Sllff.) dem sich auch Dittenberger (IG IX 1,

694) angeschlossen hat, schrieb gewifi richtiger
xagvxzdt und erganzte dazu AXiai. Nur durfte
We scher sich nicht zur Erklarung auf xijqvx- 40
x6g at£(pavog berufen, worait ja lediglicli die Ver-
kiindigung der Bekriinzung in offentlicher Ver-
sammlung bezeichnet ist Das zutreffende Ana-
logon zur xagvHTa (a.) von Korkyra bietet die
xazdxXijzog a. von Herakleia und die ovyxXyxog
(ixxXrjoia) von Athen.

In GroBgriechenland ist a. ferner bezeugt fur

Begium durch IG XIV 612 (= Dittenberger
Syll. 2 323) £&o£s zdt dXiai xaftdxeo xai ioxXrjztoi

xai ztii fiovXai. Die Inschrift stammt allerdings 50
erst aus romischer Zeit.. Der als Tzgd^svog xai
svBoyizag geehrte Cm Aufidius T. f. konnte der
Sohn des T, Aufidius sein, der 69 v. Chr. Pro-
consul von Asia war (Momm sen). Damit der
BeschluB der H. giltig ist, mufi die Beratnng
und Zustimmung nicht blofi in der fiovka, die
einen xgooxdzag hatte (Gilbert Hdbch. II 239),
sondern auch in der eaxXqxog vorausgegangen
sein. Schon der Name, sodann die enge Verbin-
dung xa&dnzQ xat eoxkfytat legt die Annahme 60
nahe, dafi die mxXr\xog eine zwischen fiovld und
d. stehende kleinere Volksversammlung ist

t
viel-

leicht ein ttberbleibsel einer friiheren, oligar-
chischen Verfasaung. Das beste Analogon fur
die kleinere Volksversammlung, der offenbar blofi
die Altbiirger angehorten, hat bereits Ditten-
berger beigebracht, zwei Dekrete aus Mylasa in
Karien aus den J. 367/6 v. Chr. und 361/0

v. Chx.
f Le Bas-Waddington m 377. 378

(= CIG 2691c. d = Dittenberger Syll.2 95
= Michel Eecueil 471) mit der Forrnel &o&
MyXaosvaiv, ixxXqafys xvQttjg yevoftevqg, xat ens-
xvgcoaav al xQtlg tpvXat. Hier sind, wie schon
Waddington sah, al tqei? <pvXal die allein in
die Phylen eingetragenen Altbiirger, ohne deren
Zustimmung die Beschltisse der Gesamtekklesie
nicht gultig waren. Der Grund dieses Bestati-
tigungsrechtes der xQsig <pvXa{ kann nicht ledig-
lich in der Herrschaft des Mausolos gesucht
werden (so Brand is o. Bd. V S. 2200, 15); es
ist vielmehr das erhalten gebliebene Vorrecht
der streng in sich abgesehlossenen Altburger-
schaft. Die kleinere Volksversammlung ximfafit
jeweilen die geringere Zahl der Hoherberechtigten.
deren Zustimmung zu den Beschliissen der gro-
Beren Versammlung notwendig war; vgl. auch
Gilbert II 310, 1. Das Vorhandensein einer
kleineren Volksversammlung neben einer grofieren
ist fiir Sparta durch ^ fxixga IxxXyoia bezeugt
und indirekt fur Gytheion durch edo£e zwi dd/ton
(zuji rvftsaxav) iv xate peydXatg duziXXaig

, Dit-
tenberger Syll.2 330, 41 (= Collitz 4568);
vgl. Dittenberger Anm. 20 und Le Bas-Fou-
cart 243 (Gytheion).

Damit erledigt sich das Bedenken von Bran

-

dis o. Bd, V S. 2165, eine zwischen Eat und
a. stehende kleinere Volksversammlung anzu-
nehmen, und sein Versuch, die eoxXytog von Ke-
gium als auBerordentliche Volksversammlung zu
erklaren. Fiir eine solche kennen wir sonst nur
die Bezeichnung ovyxXrjxog, jigooxXtjzos, ejxeioxXr}-
rr"- nicht aber koxXyzog. Zudem wurden wir
dann bei d. einen Zusatz wie evvopog oder xvqia
erwarten. Ferner ist nicht einzusehen, weshalb
fiir ein so einfaches Geschaft, wie die Prosenie-
verleihung fiir einen rdmischen Magistraten, neben
der ordentlichen noch eine auBerordentliche Volks-
versammlung einberufen worden ware. Aller-
dings sind die Beispiele nicht selten, die bei
Verleihung von xpofrvta und TtoXtxda eine dop-
pelte Beratung oder Lesung bezeugen ; aber dann
erfolgt die Beratung in zwei aufeinanderfolgenden
ordentlichen Volksversammlungen: iv xat dsvxsgov
ixxXrjGia oder^t Svq ixxXrjGtag (Brandis 2196f.).

Schon aus diesem Grunde wird auch in der unten
zu besprechenden Inschrift aus Akragas IG XIV
952 tdo$£ zai dXiai xa&ci xai xai ovyxXr/ztot mit
ovyxXt]xog nicht, wie Brandis will, die auBer-
ordentliche Volksversammlung bezeichnet sein.

Hier, wie in der Inschrift aus Eegiuni, verbietet
iibrigens schon derbestimmte Artikel (xai cvyxXqxai
bezw. xat ioxXrjzrjjt) die Auffassung von Brandis.

Der AufzeichnungsbeschluTj des Proxeniede-
kretes von Eegiuni IG XIV 612, 5 xdv ds fiovXav
xo aXiaapta xoXatpa/itivav elg %a?.x(ofiaza dtooa xo

ftev dva&iueiv dg xo fiovXsvxrjQiov t xo ds ojfo-

ozetXat rvatco Avtptdico, gibt uns zugleich das
einzige Beispiel fiir a). I aofj, a = doyfia xas dXtas.

Denn an den zwei Stellen. wo aXianfta sonst noch
vorkommt, IG XIV 256, 4 (Gela) und IG XIV
952, 7 (Akragas), bezeichnet dliaofia in fiwXag
aXlaofta nicht den ,Beschlufi', sondern die ,Ver-
sammlung' des Rate3. Der auf Grand des Probu-
leuma des Bates gefa&te uns vorliegende BeschloB
heiBt in den Aiirzeichnungsbeschlussen beider In-
schriften xo d6y/ta v66e.

2237 Halia Halia 22S8

Auf Sizilien finden wit die H. in Geta in der

wohl aus rOmischer Zeit (1. Jhdt. v. Chr.) stam-

menden Inschrift IG XIV 256 (= CIG III 5475

= Cauer Del. 2 198), gefunden in dem 281 v. Chr.

gegriindeten Phintias (jefet Licata), mit der Forrnel

»3ofe xai aXiai xa[l xat pJovXdt. tlber Lesung

und Erganzung s. Kaibel z. St. Die Bekr§,nzung

des durch den BeschluB geehrten Gymnasiarches

Undet statt iv xat aXiai (19f.). Die Identitat von

Zeit des Epos iibliche Benennung ayogd erhalten

geblieben ist. Vgl. z. B. Swoboda 269. 307.

309, aber Dittenberger Syll.2 306, 41f. iv xon

fiTjvl zd)t IIotzQOTitoJt. iv xat ivvoucoi ixxlqotai.

Nach der JVIitte des 4. Jhdts. finden wir in dem
delphischen Volksbeschlufi iiber die Erneuerung

der Promantie fur die Thurier, Ath. Mitt. V (1880)

202 nr. 62 nach der Erganzung von Ditten-
berger Histor. polit. Aufsatze, Ernst Curtius ge-

d. und Sfjfiog beweist die ,Verkundigungsformel' 10 widmet 292 nr. II 8[ovqI]oiq djtodo[fie]v zdv

7J. 20 6 ddfiog xuiv reXwioyv iaatvet xai ozeyavy 7tQo[fia]vxv)tav si [go] aXtoixav [ovjxtDv^ Tapav-
^ ^ i.-„.i.„ t^.i—i. „„„ [xl]vov, [KX]Bo[ddfiov (Baunack [K]Xso>vo[s])

und einen dritten Namen. Zu dieser Urkunde vgl.

Pomtow Eh. Mus. LI 351ff. und Homolle Bull.

xbv yv/itvaataQxov. Ein fragmentiertes Dekret aus

Phintias IG XIV 257 (= CIG III 5476) weist die

gleiche Gestaltung des Priiskriptes auf; iiber die

Verfassung von Gela s. Gilbert II 258.

In Akragas lautet IG XIV 952 (= CIG III

5491 = Cauer 2 199) nach 210 v. Chr., dem Jalvre

der Eroberung durch die Eomer, die Beschhisses-

formel Z. 10 kdo£s zdt aliai xa$a xai rat ovvxXrj-

hell. XX 678ff. Dittenberger Syll.2 94 n. 4

erklart die TtgoaXimzat jetzt zweifellos richtig als

die Vorsitzenden der Volksversammlung (<L). Die

friiher auch von ihm vermutete Identifikation mit

den drei fiovXevovxsg der delphischen Psephismen

rati qi, d. h. der BeschluB der H. ist gefafit 20 ist unmoglich, da diese drei fiovXevovzEg in der

nach dem Vorschlage der evyxX-qzog und stimmt

mit ihm iiberein. Sprachlich wurde nahe liegen,

die avyxXtjzog von Akragas als eine kleinere

Volksversammlung zu betrachten, ahnlich der

?,oxlr)xog von Regium (s. 0.); doch ist eine solche

nicht wohl denkbar als einzige vorberatende In-

stanz, sondern nur als eine der a. koordinierte

oder hOchstens zwischen ihr und der ftovXd stehende

Versammlung. Da auch die sprachlich noch naher-

liegende Bedeutung .auBerordentliche Volksver- 30 II p. 809.

gleichen Urkunde Z, 20 genannt sind. Die Funktion

der ftQoaJa&zai bestand, wie ihr Name sagt und
bereits J. Baunack bei Collitz GDI II p. 845

nr. 2676 sah, darin, den gestellten Antrag vor das

Volk zu bringen und in der d. mundlich zu ver-

treten. Gegen die Annahme B aun ack s , es handle

sich im Proxeniedekret fur die Thurier um eine erste

Verleihung, nicht eine Erneuerung der Proxenie

(djio&ofiEv) vgl. Dittenberger Syll. 2 Add. vol.

sammlung' hier nicht angenommen werden darf

(s. 0.). so wird man nicht umhin kOnnen, avyxXtj-

zog hier als eine freie Bezeichnung fiir den Eat

zu fassen, obgleich die Inschrift auch die (SovXd

ausdrueklich nennt. Diese war nach den drei

dorischen Phylen gegliedert, von denen je eine

mit einem xooayogag und einem yqa^azsig in

der H. den Vorsitz fiihrte (Gilbert II 258). In

der Inschrift aus Akragas bezeichnet, wie bereits

Als staatsrechtlichcn Terminus fiir Volksver-

sammlungen konnen wir d. selber fiir Delphi nicht

mehr nachweisen, wohl aber fiir die Versammlung
der delphischen Phratrie der Labyaden durch die

nicht nach 400 v. Chr. fallende groBe Inschrift

Bull. hell. XIX (1895) 5if. = Dittenberger Syll.2

438 = Baunack bei Collitz 2561 = Michel
Recueil 995. Die Labyaden formulieren ihre Be-

schltisse wie die Gemeinde Z. 19rL edo£e Aafivd-

angedeutet, aXiaofia in AXiaofta exzag btfirjvov 40 daig Bovxaxiov ^irjvog dsxdxai, ml K[aQjr]ov, iv

(Z. 7) die ,Versammlung' der H. unter dem Vor- xai dXlat, ovp ydyoig hexaxdv oydorjxovza dvotv.

sitz der Phyle der Hylleis, wahrend der BeschluB DaB a., was durch diese eine Stelle nicht vollig

Z. 22 mit boy ft a bezeichnet ist. Ebenso verb alt

es sich mit der fast ganz gleicb formulierten In-

schrift von Gela IG XIV 256.^Dort steht Z. 4

(iovXdg aiianjta zd[g] dsvzigag i^a/nr'jvov, wo man
sich iibrigens frageu kSnnte, ob nicht das von

Kaibel verbesserte fiovXdg dXidofiaza fevzigag

ica/uTjvov des Steines ricbtiger sei; denn auf ein

ausgeschlossen ware, nicht das Versammlungs-

lokal, sondern die Versammlung selber bezeichnet,

zeigen Z. 41 xazayogeizto iv zdt dXiat xat [texa

Bovxdzta (vgl. dazu Dittenberger Anm. 24) und

Z. 191 aft <5' dJXiav no'iovzwv v.gx<>i[v djndt},

dxozEiodzot) odsXor, xat ovy%eot, djzoxeiodzoi odeXdv.

Hier begegnet uns dXiav izoietv, womit das aus

regestenartiges Ausschreiben des sog. .BetrcftV 50 Herodot bekannte (s. u.) dXiijv nouTta&at zu ver

des protokollierten Beschlusses weist auch der gleichen ist.

Inhaltsvermerk arefpdvov yvftvaotdgy/*) bin. Auch
in der Inschrift von Gela heiBt der BeschluB der

H. ddy,ua (Z. 25). Im Abstimmungsvermerk am
SchluB der Inschrift von Akragas Z. 28 6/noyyo'j-

j-iovsg zov owEdgiov Tidvze; bezeichnet doch wohl
avviftgiov ganz ailgemein die Versammlung, also

hier die unter Vorsitz der ovyxXrjzog bezw. fiovXd

abgehaltene Versammlung der d. Solch freie Ver-

Sonst finden wir auf dem griechischen Fest-

lande als Synonymum von d. in Arg'os aXtaia,

das Caillemer bei Daremberg-Saglio Diet,

d. antiquit. gr. et rom. u. Halia unrichtigerweise

als Bezeichnung des Volksgerichtes von Argos,

cntsprechend der attischen rjXtaia. glaubte auf-

fassen zu durfen. Die stark zerstorte Inschrift

aus Argos IG IV 557 (= CIG I 119) hatte im

wendung staatsrechtlicher Termini, die friiher ihre 60 Praskript, wie Willi el in Arch.-ep. Mitt. XX (1897)

ganz bestimmt umschriebene Bedeutung hatten,

ist in romischer Zeit nicht eben selten.

Das einzige Beispiel fiir d. im griechischen

Mutterlande bot bis in neuere Zeit Thuria in

Messenien, Le Bas-Foucart 300a Z. 5 (Swo-
boda Gr. Volksbescbl. 307). Dazu kommen jetzt

noch zwei Beispiele besonderer Art aus Delphi,
wo fdr die Volksversammlung die alte, bereits zur

nr. 18 sah, die Fonnulierung dXiaiat e]So£s

zeXeifat] rait der auch anderwarts nicht seltenen

Bezeichnung der VoUversammlung als xeXeia oder

ziXetog (s. Swoboda Gr. Volksbeschlusse 309).

Es wird damit nicht lediglich eine zalilreich be-

suchte Volksversammlung bezeichnet (Ditten-
berger Syll. 2 271 n. 1 frequens contio) ; sondern

es liegt der Bezeichnung die Fiktion zognmde,
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da6dieVolksversatnmlnng,Tol]2alilig*sei,wennein to the study of greek dialects § 55 p. 47 unter
gewisses Mininram von Teilnehmern anwesend ist. ausdrucklicher Billigung, ferner Opitz im Index
Dieselbe Fiktion haben wir in Athen im Aus- zu Collitz IV 3 S. 450. Es liefle sich jedoch
druck jidvTEs "A&tjvaiot beim Fassen eines yjjgw,wa erwagen und untersuchen, worauf mich Schwy-
en dvdQt: als jzdvzec 'A&tjvacoi gilt eine Volts- zer aufmerksam machte, ob nicht Frankels.
versammlung mit mindestens 6000 Stimmenden. Erklarung sich halten liefie unter Annahme einer
Entsprechend mufi das Gesetz in Argos bestimmt einzeldialektischen Offnung von una vor ge-
haben, wie vi el Burger anwesend sein mufiten, wissen Konsohautenverbindungen.
damit die a. als rsXsla gait. Die durch Eurip. Orest. 872ff. und die Scho-

Dieselbe Formulierung finden wir in den x&- 10 lien dazu angeregte Erage nach dem Verhaltnis
fiat von Argos, in Mykenai und Nemea (iiber von Pron (% ITqcov) und 'Mtala in Argos soil
den Begriff der xco^ia s. Dittenberger Syll. 2 hier nicht weiter erGrtert werden; vgl. im all-
271 Anm. 3), am vollstandigsten in der zwischen gemeinen Gilbert Handb. II 79ff. Ich stimme
197—195 v. Chr. zu datierenden Inschrift von Ed. Meyer Pron und Haliaia in Argos, Philol
Mykenai IG IV 497 (= !£:w . dQX . 1887, 155 XLVIII 185ff. (= Forschungen z. alt. Gesch. I
= Dittenberger Syll. 2 271 = Collitz 3315 104) bei, daB IIqcqv und AXiaia identisch sind
= Michel Recueil 173) Ssoig • dyaMi Tv%at. und den Vorsprung der Larisa bezeichnen, wo
dXtatai Bogs zeXdai zwv Mvxavdov, unvollstandig Volksgericht und Volksversammlung, wenigstens
in der nicht nach dem 3. Jhdt. fallenden Inschrift urspriinglich, zusammentraten. Daraus folgt aber
aus Nemea IG IT 479 (= Bull. hell. IX [1885] 20 nicht, daB das Volksgericht in Argos ebenfalls
352 nr, 4 = Collitz 3320; vgl. dazu Swoboda dhala hiefi; dafi damit vielmehr die Volksver-
Philol. XLVTJI [1889] 7621), wo nur attaint sammlung bezeichnet wird, beweisen die oben
efiol-ev sicher ist. Zu Beginn des 2. Jhdts. wurde, angefuhrten Inschriften, von denen die aus My-
wie wir durch Liv. XXXII 25 wissen, die Ha- kenai bereits Ed. Meyer venvendete, wahrend
liaia von Argos von den Strategen prasidiert. Swoboda Philol. XLVIII 763 die aus Nemea
Fruher gab es einen jiQoardr^g xov dr^iov, der nachtrug. Dafi aber trotzdem die Benennung
die Volksversamnilung zusammenberief, wenn wir der argivischen Volksversammlung als ahaia
CK nil o\\mon /Iiii-fun /loft Aon Ton+ 11 ii (U-iirA tiup ;-™„^ ,-1,.,:.-. ,_:+ A J „™ ^li' .1 tr .n • i i

IG IV 497 sind es die Saptiogyoi, die den Antrag Hierhcr gehort auch, wenn die Interpretation
an die Haliaia einbringen und dort vertreten. von Richard Meister richtig ist, dkiaaatg, d.
Ihr Sprecher oderVorsitzender ist mit dem sprach- h. dliaatg in der in Hermionc gefundenen archai-
lich noch nicht sicher erklarten d^revs dafitog- schen Bronzeinschrift von Argos aus der Samni-
y&v 6 Mva bezeichnet. Dai} IG IV 517, 4 mit lung Tyszkiewicz IG IV 554 (- Roehl Imag.2
dfQr/Teve der Vorsitzende des Kollegiums der p. G7 = Michel Recueil 583). Zur Schreibung
Hieromnamonen bezeichnet ist, unterliegt keinem mit oo vgl. 'Agioorova, ygaoofidzov, Sa^sviaad-o
Zweifel. AuBerdem begegnet uns dfefaeve IG dieser Inschrift. Friihere Erkliirer losten auf
IV 553, 3. 616, 3. 5. 10, do^zsve 497, 4 (dgr/- 40 [At d]e SixdoCotro ' xov ygaoajiidioy ' hevexa
xbve dafitoQywr, wo Brandis O. Bd. V S. 2174 rag : Kaxaftiows \ ij rdc dltaaatog rgho xat
daniOQyoiv kaum richtig alsPartizip statt als Gen. da/usvioa&o \ Sv$ 'A&avaiar und glaubten in alia-
Plur. auffaBt). 557, 1. 923, 2 und in dQtjzsvs atg das Gegenteil von xatd^emg erblicken zu
Aicav fitolac asvreQae am Schlusse des aus der miissen, so z. B. EobertMonum. ant. dei Lincei
Mitte des 4. Jhdts. stammenden, in Smyrna ge- I (1891) 593: ,atti di deposito o di ritiro'.
fundenen Schiedsspruches von Argos im Streite Froehner Kcv. archeol. 1891, II, 51 wies zwar
zwischen Melos und Kimolos IG XII 3, 1259 mit Recht darauf hin, daB in Argos und Mykenai
(= Le Bas III 1 = Collitz 3297). Der Sinn die Volksversammlung dhaia hiefi, fafite aber
von dgrjisve, iiber das Max Frankel S.-Ber. dUaooig doch als .Gerichtssitzung*. Pep pmiiller
Akad. Berl. 1898, 637ff. gehandelt hat, ist klar, 50 Wochenschr. f. ki. Phil. 1891, 861 land, es konne
unsicher ist die Erklarung der Form. Nach ebensogut die .Sitzung' als den ,BcschluB' der
Frankel^ 638, 1 gehort es zu fge in oi)z6g, d/uaia bezeichnen, tibersetzte dann aber unrichtig
ptjroa, or/zap mit a als syllabischem Augment ,auf Grund eines Volksbeschlusses'. Anders Th.
statt e (Ahrens De dial. I 229) und heifit eigent- Eeinach Rev. d. et. gr. IV 171. V 357. R.
lich ,war Sprecher ;

; d^zsvs blieb als vereinzelte, Meister Indog. Forschungen Anz, I (1891) 202f.
erstarrte Form dieses Verburns auch in jungeren, lQst dagegen auf i(xj rag dXtdaoiog mit assimi-
aber archaisierenden Inschriften erhalten. Solm- liertem sx, betrachtet dUamg offenbar allgemein
sen Unters. z. griech. Laut- und Verslehre (1901) als Versammlung des Volkes, nicht des Geriehtes
262f. lehnt die Erklarung von Frankel ab, da und ubersetzt den Passus so: ,Wenn er sich aber
\Vandel von «gzn ag nur nordwestgriechisch, 60 zu verantworten hat wegen der verbrauchten
nicht peloponnesisch-dorisch sei, ebenso die Be- Gelder (yqaoofidzov von ygdoofta, ,das Aufgezehrte'
hauptung von H. Searl A lexicographical study zu yodo>; io&ico; vgl. otxog ia&iezai; Hesych.
22, a sei der Rest von ava. So lms en selber io&ie . dvdltoxe u. a.), so soil er wegen seiner
betrachtet a als prothetischen Vokal, aus dem Aussage aus der Versammlung fliehen und sie
Stimmton von f entwickelt, nimmt also ein Pra- bekanntmachen angesichts der Athene'. Eine
sens dgrixsvoi an, so daB afgtjzsve mit temporalem endgultige , einwandfreie Erklarung der Stelle
Augment zu lesen ist. Ihm folgen Thumb steht meines Wissens noch aus.
Handb. § 121, 7 atillschweigend, Buck Introduct. SchlieBUch ist aXtaia auch nachzuweiseu far

2241 'Alice£a Haliartos 2242:

das zu Argos gehcrige Epidauros d^urch die im sich 'AliaQzog. Das Gebiet von H., die 'AXtaQxia
Asklepieion gefundene Inschrift IG IV 928 aus (s. E. Meyer Theopomps Hellenika 96) nahm das
der ersten Halfte des 2. Jhdts. v. Chr. mit dem ganze Siidufer der Kopais ein und umfaBte jeden-
sehr unsicheren 6kta[i]a {ifvjy ev[z]6s'AoxX[a- falls die nOrdlichen Vorketten des Helikon; wo
sztstov (Z. 4). die Siidgrenze verlief, ist unbekannt. Im Westen

Ganz vereinzelt erscheint dXla in dem mit bildete die Grenze gegen Koroneia ein Felsriicken,
deSox&ai z$ dd/uq} z<bv Bv£avzt'<x>v xai IIsQir&icov der vom Westende des Leibethrion gegen die'

formuHerten Ehrendekret von Byzantion fur Kopais hinauslauft uud mit dem steilabbrechenden
Athen vom J. 339 v. Chr., eingelegt in Demosth. Tilphusion, der heutigen Petra, dicht an den Sumpf
XVIII 90 : Aaiidyytog h to, dAty sXs&v. Neben 10 herantrat (Paus. IX 33, 3). Im Osten reichte das
der d)da ist hier urn diese Zeit die fiwXd Reprasen- Gebiet bis Onchestos (Strab. IX 412), wo ein
taut der obersten Staatsgewalt (Gilbert Handb. Battel von Schiefer und Konglomerat die Vorhohen
II 19$)- des Helikon mit einem isolierten Kalkberg west-

Herodot gebraucht wiederholt dXtyv xoisto&at lich vom Phagas verbindet (Philippson Ztschr
oder ovXXsysiv = erne Versammlung veranstalten, Ges. Erdk. Berl. 1894, 17). Viele Quellen uud die
einberufen nach SchweighauserI125 (dXirjv Bache, die vom Gebirge kommen und freilich im
ztiv neQO&v ssioirjoazo). V 29. 79. VII 134, be- Sommer alio vertrocknen. befruchten das Land,
sonders vom Heere, wofiir er auch aXttuv ozqo,- namentlich die Ebenc o'stlich der Stadt, wo heute
%6v aagtVH 12. I 80a. I 77. 119, das dann in das Dorf (Megalo) Mulki liegt. Der zu H. ge-
der Koine wieder auftritt. 20 horige Teil der Kopais war besonders wasserreich.

Literatur: Caillemer Art. Halia et Halia- Daher heifit H. II. n 503 xorfets, was Stat Theb
stai in Daremberg-Saglio Diet. d. antiq. gr. Vn 274f. umschreibt (vgl. zur Deutung der Stelle
et rom. Ill 3f. (1896). Gilbert Handb. d. griech. Helm Wochenschr. fur Kl. Phil. 1908, 209) und
Staatsaltert. II 309 (beide jetzt unvollstandig). Nonn. Dionys. XIII 71 mit vdg^v & e

A. nach-

ejt , , r , „ ,
[Schulthefi.] bildet. Die Angabe Strabons IX 411 = ApoUodor

Miata s-j-lt", (Schwartz o. Bd. I S. 2867, 52f.) Uxuzo 8 iv mtvoS
Ualiaios {Miaws), Kalendermonat von Dreros, za)Qup fieza^v vjisqxeiusvov ogovg xat zfig Koi?tai-

P
lt
i
en
,nKo^ SylL2463)106 " CollitzDia1'- Sos U^^ cnarakterisiert die Lage der Stadt

LvschicA9b2L2l:zovf(tivogzovKo\iuvoxaQtovt}Tov\ treffend. Zwischen den Dorfern Masi und Siacho
'AXmlov, woraus hervorgeht, daB er im Jahre jeden- 30 erhebt sich ein spitzer Berg (vielleicht der von
falls spater lag als der Komnokarios. Der Name Plut Lys. 29 erwahnte Alopekos), dessen steiler
ist herzuleiten von der bei den Doriern ublichen FuB weit nach Nordosten vorspringt. Dicht an
Bezeichnung flir Volksversammlung dUa. bezw. diesem entlang zog zu alien Zeiten die Strafie, die
ahaia (Gilbert Handb. d. griech. Staatsaltert. die ostliche und die westliche bOotische Ebene
II 309 1. Dittenberger SylL 2 271 A. 1) und miteinander verbindet, die HauptverkehrsstraBe
deshalb vergleiehbar dem Monat Apellaios , der Mittelgrieehenlands. Nordhch der StraBe springt
nach den dneXXai, der Bezeichnung fur die lako- wie ein Vorgebirge eiu breiter, flacher Hiigel aus
mschen Volksversammlungen und fur die Ver- dichtem gelbem Kalkstein weit in die Niederung
sammlungen der Phratrien in Delphoi, benannt vor. Seine Flache steigt nach Norden hin zuerst
lst

- _ ,. .
[Bischoff.] 401angsam an; hier lag die Unterstadt. ,Dann er-

Haliafcmon {Miaxftajv) wird als iiltererName hebt sich dariiher der Siidrand der Akropolis von
des Flusses Inachos bei Argos angegeben [Plut.] nur miiBiger Hohe. Die Akropolis hat die Gestalt
de fliivns 18, 1 (VIL 312, 7 Bern.); vgl. Stob. eines verschobenen Vierecks mit vielfach ausge-
Flor. 100, 10. FHG TV 291, 4. [Bolte.] zacktenund unterhohlten Seiten* nach Norden. Osten

Haliardi (AXlagdot), sonst unbekannter Volks- und Westen, wo die Felsen 15—17 m hoch steil
stamm im Innern der Provinz Africa, Ptolem. gegen die Ebene abbrechen. An der Sudost-Ecke
IV 3,25 p. 640Miiller, vgl. Tissot Geographie der Akropolis ,steht ein 9 Schritt langer und

1^ i?^SS
I 454

"
•

[Dessau.] 4 Schritt breiter Turni, an den sich nordwarts ein
Haliartia s. Haliartos. polygonales Mauerstuck anschlieBt. In der Nahe
Haliartis s. Kopais. 50 des Turmes liegt das besterhaltene Stiick der siid-
Hahartos. 1) Der Spiritus asper des Anlauts lichen Akropolismauer. Auf einer doppelten Reihe

ist direkt bezeugt nur durch die altesten Mimzen von horizontalen Qnadern ruht ein polygonaler
(550-500) mit dem Zeichcn H- Der zweite Buch- tberbau mit sorgfaltig gearbeiteten Fugen. Etwas
stabe war m der epichorischen Aussprache ein q. weiter westlich springt der Rand des Hugels etwas
DieMiinzen des 5. und 4. Jhdts. tragen die Legen- weiter vor; nordlich von diesem Vorsprung be-
den ARI, ARIARTIO^, API. Damit stimmen merkt man eine zweite polvgonale Mauer die

oioj?
13?"^611 auS H

'
iiberein IG vn 1795 - wahrscheinlich als Stiitzmauer gedient hat. An

2724b. 2848. 4143. Endlich haben wir das Zeug- den Vorsprung schlieBt sich weiter eine schlecht-
ma des Lokalforschers Armenidas (FHG IV 339; gefiigte Mauer aus grofien und klehien Polvgonen
8. o. Bd. H S. 1187. Radtke Herm. XXXVI 42f. 60 an. Andere Mauerstucke finden sich an der Nord-
kacma junger als 300*) bei Steph. = Herodian. ostecke und in der Mitte der Westeeite; letzteres
I sll, 11 Lentz: Agfievidag 6 iv (?) z^ q 'Agi- hat eine Breite von 9\ Von der Stadtmauer sind
oqzov <pVety. Die Form mit X begegnet erst auf noch weniger zusammenhangende Reste erhalten.
Munzen der letzten Periode (338—315) mit AAI, Am Rande des Hugels, der sich von dem Turm
«oLden ^c111*^11 IG VU 2724 (von Ptoion), bis zur QueDe Stemenias hinzieht, sieht man eine
2850 (nach 168), CIG 1542, 7 = Syll.2 236 ziemlich bedeutende Strecke aus schonen Quadern.
(aus Achaia). In den literarischen Texten herrscht Im Innerem des Stadigebiets lanft «ine langge-
durchaus die Form 'AXdagzoe, gel«gentlich findet zogene Manerlinie parallel mit dem Sndrand der

Pfcttly-WiMowa-XrolI VII 7J
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Akropolis. Ihren westlichen Endpunkt durch-
schneidet cine Ton Siiden kommende zweite Mauer.
Sie beginnt in der Niihe eines Hugels in der Siid-

west-Ecke des Stadtgebiets, auf dem' die Funda-
mente eines viereckigen Baus liegen. An seinem
Sudrand und ostwarts in der Nahe der Strafie
liegen einzelne Quadern und Mauerstrecken' (nach
Lolling Urbaedeker 218f.; s. daruber Bulle
Orchomenos 1 116, 2). Am NordwestfuB des Burg-
felsens ontspringt die reiche Quelle Amoti, die
Kissusa bei Plut. Lys. 28; denn die Thebaner
hatten bei ihrem Angriff die Stadt zur Linkeu,
gingen also nOrdlich urn sie berum. In geringer
Entfernung vor der Westfront der Stadt liegen
mehrere Erdhiigel bei einigen Quellcn. An dieser
Stelle hafteten vielleicht die Erzahlungen von Alk-
mene und Ehadamanthys (s. o. Bd. I S. 1365, SlfL).

Aucb das Grab des Lysander batten die Haliartier

sicb angemafit (Paus. IX 32, 5. 33, 1), wahrend
er naeb Plut. Lys, 29 im phokiscben Panopeus
begraben war. Das Heroon des Kekrops (Paus.
IX 33, 1) war vielleicht erst von den Atbenern
errichtet (Guiiitt Uber Pausanias 225). Die be-
berrscbende Lage an der wichtigsten Verkehrs-
strafie Mittelgriecbenlands gab der Stadt mebr
noch als die Fnichtbarkeit ihres Gebiets fruh eine
bedeutende StoUung. Sie bat neben Theben, Ta-
nagra und Pharai allein unter den bQotischen
Stadten grfifiere Silbermiinzen altesten Stils (550—500) gepragt. Bei Delion 424 kampften die

Haliartier mit den andern Uniwolmern der Kopais
im Mitteltreffen (Thuc. IV 93). Ira Tbootischen
Bunde bildete H. zusammen mit Koroneia und
Lebadeia einen Kreis, fxigog (Hellen. Oxyrh. bei
E. Meyer Theopomps Hellen. 183). 305 fiel vor
den Mauern der Stadt Lysander (Xen. hell. Ill 4,

17ff. Plut. Lys. 28f. Diod. XIV 81. Paus. IX
32, 5). Im dritten makedonischen Krieg bracbto
ihre romerfeindliche Haltung der Stadt das Ver-
derben. Sie schlofi sich an Perseus an (Polyb.
XXVII 1, 8. 5, 3. Liv. XLII 44. 46), ward in-

folgedessen von dem Praetor C. Lucretius be-
lagert und trotz kraftigen Widerstandes der von
Koroneia aus unterstutztenBiirgerschaft gestiirmt.

Die Burgerschaft wurde niedergehauen, 2500
Mann, die sicb auf die Burg geniicbtet batten,
ergaben sicb am andern Tage und wurden in
die Sklaverei verkauft. Die Stadt wurde ausge-
pltindert und dem Erdboden gleichgemacht (Liv.

XLII 56. 63). Das Gebiet erbielten die Athe-
ner (Polyb. XXX 21, 9; Strab. IX 411). die es

dureh einen Epimeletes (o. Bd. VI S. 164. 16)
venvalten lieBen. IG VII 2850 erhfilt eine Ebrung
fiir einen Epimeletes durcb den Synodos der Kyne-
goi, deren Tamias er war. Dafi das Stadtgebiet
wieder besiedelt worden sei, wie Dittenberger
meint, folgt daraus keineswegs (Holleaux 112, 1).

Strabon sagt (1X411) Atiagzog vvr ovxht eoxiv.

und Pausanias (IX 33, 3) we'ifi aus der Stadt nur
einen Zug zu bericbten: iv 'A/.iaQxqi Se dot vaoL
xal aqptoiv ovx dydl/naza sveoziv, ovh OQOfpog
ijieoziv ov /Atjv ovds oig zirnv Exou'jdrjaav , ovoi
xovxo tfdvvdfiqv ztv&io&ai (zuiu Ausdnick Bobert
Paus. als Schriftst. 43), Die Yergleichung von
IX 32, 5 und X 35, 2 ergibt, da6 nach Pana-
mas' VorsteUung die Stadt 480 wegen ihres An-
schlusfles an die hellenische Sache durch eine
Abteilung des persisehen Heeres zerstOrt und die

Tempel infolge eines Schwurs der Hellenen nicht
wieder aufgebaut worden waren. Dafi die Tempel-
ruinen, die Pansanias sah, aus dem J. 480 herriihr-
ten, erklarte Bursian fur unglaubbafb. Koepp
Arch. Jahrb. V 268f. verwies den Schwur der
Hellenen ins Gebiet der Fabel und zweifelte die
ZeTstorung durch die Perser an (274 u, Anm. 22).
Endlicb bat Holleaux Kevue de Philologie XIX
1895, 109ff. die Bebauptung des Pausanias als ein

lOgrobes MiSverstandnis erwiesen. Die ZerstSrung
von 480 erwahnt nur Paus. ; Herodot, der die Ge-
walttaten der Perser genau aufzahlt, scbweigt von
ihr; er nimmt von dem allgememen Medismos der
Bootier nur Plataiai und Thespiai aus (VLTI 32f.
50, 2) ; und bei Plataiai haben die Haliartier nicht
mitgekampft. Dagegen weiB Paus. nicbts von der
ZerstOrung von 171. Es ist so gut vrie sicher,
dafi Paus. durch den Ausdruck IIbqoixq; noXeftog,

den z. B. Polybios gebraucht (III 3, 8. 5, 4. 32, 8
20 u. 0.), irregefubrt wurde und den Bericht seiner

Quelle uber den dritten makedonischen Krieg auf
den Perserkrieg iibertrug. Tiber den Namen:
O. Miiller Minyer 2 469 mit der alteren Literatur.
Meister Bezzenb. Beitr. VI 1882, 48f.; Dialekte
1252. Kuhner-BlafiI279. Munzen: Imhoof-
Blumer Numism. Ztschr. Ill 1871, 334ff.; Head
HN2 345; Head- S vor onos 'lot. x. vop. I 433.
Insehriften: IG VII 2848—2850. 2852. 2855
—2857. 'E<p. aQK . 1909, 56. Geschichte und Topo-

30grapbie:Imkoof-Blumer350ff.BursianGeogr.
I 232 f. Viseher Erinnerungen 558ff. Frazer
Paus. V 164ff. (die sonstige altere Literatur 166).
Hitzig-Bliimner JII 1. 49 If.

2) In Messenien bei Ptolem. Ill 14, 42 beruht
offenbar auf einem Irrtum. [Bolte.]

Jl alias s. Halieis.
'AliaaraLi begegnen uns bloB in einem Statut

betreffend tbernahme offentlicber Arbeiten etwa
aus dem 3. Jhdt. v. Chr. aus Teg e a in Arkadien,

40Le Bas-Poucart II 340 e (= Collitz 1222
= Cauer2 457= Hoffmann Griech. Dial. I

p. 25 = Michel Becueil 585). Man ware ge-
ncigt, in diesen a. die Mtgliedcr der alia,

d. h. der Volksversammlung, also Vollbiirger, zu
sehen; doch stimmen ihre Funktionen nicht recht
dazu. Eine Bestimmung der Verordnung iautet:
es durfen nicht mehr als zwei Anteilhaber (xoi-
vaveg) sich zur Ubemahme offentlicher Arbeiten
zusammentun, sonst wird jeder Anteilhaber mit

50 50 Drachmen gebuBt und die d. sollen die Bufie
eintreiben (sjielaodo&wv dz oi dXiaazat Z. 18f.).

Die folgende Bestimmung verleiht den H. die
Kompetenz, auf Grund einsthnmigen Beschlusses
(6uo$vf.taddv partes) einem Unternehmer zu ge-
stagen, mehr als zwei Offentliche Arbeiten gleich-
zeitig zu ubernehmen, Z. 25ff. ei h av [zjig
7i~t.mv r/ dvo soya eyj) tojv IeoGjv rj zdtr dafi[o]-
aloiv xax" si 6s ztra xoo^ov, oxtvi au firj ol aha-
azai xaoezd£cavoi opto&vfia&ov xdvzEs, t<xft*do&ai

60 (folgt die Spezifierung der BuBen). Das sind
Funitionen, die ftir die Gesamtheit der Burger
nicht recht pas sen. Nun kOnnte man freilich

darauf hinweisen, dafi wir in Athen nicht selten
Sektionen von Heliasten, die ja nicht Geschworene
sind, sondern das Volisgericht, in Funktionen
sehen, die sie uns nicht als Eichter, sondern als
Vertreter dee Gesamtaouverans zeigen; jedoch ist:

mir vahrscheinlicher, dafi die d. von Tegea eine
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BehOrde waren; so Foucart znr Inschrift, Cail-
lemer bei Daremberg-Saglio DI 4 und Gil-
bert Handb. II 129, 4. Auffallig und ungewehn-
lich bleibt aber die Verwendung des Wortes d.

fur ein Beamtenkollegium. [Schulthefi.]

Hallc(ensisS) exploratio auf einer im Feld-

berg-Kastell 1892 entdeekten Inschrift luliae

Mameae Aug*, matri Severi Alexandri Aug.
nfostri), castrorttm, senattis patriaeque, explfo-

ratio) Haliefensis?) Alexandriana devota numim 10 der Epidanria und Korinthia, ^wie sie im Auf-

Dittenberger Ind. lect. Hal., Sommer 1886,
De sacris Ehodiorum Vff. Athen. XIII 561 E.
Aristid. rhet. 43 p. 808 Dind. (I 547). Appian.
bell. Maced. XI 4. Daremberg-Saglio V 4.

Nils son Griech. Feste 1906, 427. "AXeia in

Philadelphia und Tralles werden erwahnt CIG
3416. 3427. 3428. Athen. Mitt. VLTI (1883) 332
nr. 12.

f
[Stengel.]

Ualielon (Alisiov), ein Berg auf der Grenze

ems. Jacobi und Momm sen Limesblatt nr. 1

<1892). CIL XIII 7495. Unter den numeri der

Zeit seit Hadrian kommen vielfach exploratores

vor, aber auch exploratio (v. Domaszewski
Westd. Korr.-Bl. IX 1889, 49) far numerus ex-

ploratorum. Da die solchen numeri beigeftigten

drtlicben Benennungen sonst das Standquartier

bezeichnen (besonders Divitim&es von Deutz),

so i\-ird auch H. nach Momm sen auf die Gegend

trage des Achaischen Bundes 242/35 v. Chr. von
einer megarischen Kommission festgesetzt wurde
(s. o. Bd, I S. 165, 24ff.). Die Grenze geht nach
dem Schiedsspruch Z. 12 ml xdv xogvqpav xov
Aheiov und &jio zov AXtstov weiter. IG rV 926.
SGDI 3025. Dittenberger Syll.2 452. Michel
Beceuil 20. Die genauere Festlegung der Grenz-
linie ist bisher nicht versucht worden. [Bolte.]

Halieis
?

Seestadt der Argolis. Die Stadt
Ton Homburg zu beziehen sein. Zur Erklarung 20 heifit Alisig IG I 433, 3. IV 952, 70. Herod.
des Namens weist v. Cohausen (Nass. Ann.
1893, 28) auf die reichen Salzquellen der Wetterau
bin. In Verbindung damit ist ohne Zweifel auch
die ratselhafte Stelle der merkwiirdigen Mainzer
Inschrift CIL XIII 6763 Z. 11 und 12 zu bringen,

yvo ein Beamter aus der Zeit Gordians namens
Annianus in einer Votivinschrift vom J. 242 in
der Keihe seiner Ainter auch auffuhrt: efurator?)
e(ensihu&y civitfatium) adm(inistrand%s) li[mi-

VII 137. Thuc. I 105, 1. Xen. hell. VI 2, 3.

Strab. VIH 373. Steph. Byz. s. 'AXufc und Tt-

Qwg (daraus Eust. 286, 28, wo Alislg statt

AXr)iq zu lesen ist); Alia Pseudoskyl. peripl. 50;
Alij Steph. Byz. s. AXai; AXixrj Paus. II 36, 1.

"Alvaog Kallimachos bei Steph. Byz. (vgl. Schol.

Aristoph. Lysistr. 403) — Schneider CaUimachea
n 442 fig. 186; vgl. Dittenberger Herm. XLII
3, 1. Die Einwohner heifien AXteig Xen. helL

its? GermJanfiaeJ Haliq(uensium?J et Ckali-dOXV 2, 16. VII 2, 2. Diod. XI 78, 2. Antigonos
tanofrum? Vgl. Ihm Bonn. Jahrb. LXXXIV
93f., wo an sizilische Stadte gedacht ist, Momm-
sen Limesblatt nr. 1 (1892) Sp. 14ff., wo auf
die damals neuentdeckte Inschrift der e. H. bin-

gewiesen wird. Zu beiden Insehriften vgl. auch
M e u r e r Bonn. Jahrb. XCV 1 93f. 207f. [Haug.]

Halicor, Sklave des P. Clodius, nach der Er-
mordung seines Herrn 702 = 52 von Milo zu Tode
gefoltert (Ascon. Milon. 30, 25 K.S.). Der Name
ist vielleicht in den Hss. verderbt. [Munzer.]

lAlteta hiefi ein in Ehodos dem Helios ge-

feiertes Fest Es gab putQa
r

A., die jahrlich,

und {leydXa A., die penteterisch begangen wurden
(Dittenberger Syll. 679). Diese gehOrten zu
den angesehensten Festen Griechenlands und wer-
den in den Insehriften vom 3. Jhdt. v. bis ins

3. Jhdt. n. Chr. haufig erwahnt. Aus dem ihnen
(Dittenberger Syll. 609) beigeftigten Worte
Auzavafiia. hat man geschlossen (Hiller v. Gaert-

von Karystos mQt lst-£a>g (Wilamowitz 174)
bei Hes. ovg AtpQodir^g «s Athen. Ill 88 a (wo hsl.

AioUav) und bei Athen. VLT 297 e. Strab. VIII
373. Hes. s. 'AXla; der einzelne Burger heifit

rMt-
xog IG IV 951, 120. 952, 19. 69. Paus. II 36,

1. Das Gebiet heifit 'AXidg Thuc. II 56, 5. TV
45, 2; Ahxrj Steph. Byz. s. 'Alai (zur Textge-

staltung s. Gurlitt 457); 'Mia Hes. Die Be-
volkerung von H. stammte aus Tiryns (Herod.

40 VH 137 'AXteig oi m TigvvOog). Als die Argeier
ihrer Sklaven Herr geworden waren, die nach der

groBen Katastrophe im Haine des Argos die Ober-
hand in der Stadt bekommen hatten, zogen die

Sklaven nach Tiryns; daraus entstand der Krieg
zwiscben Argos und dieser Stadt, der zu ihrer

ZerstOrung fiihrte (Herod. VI 83. Busolt Griech.

Gesch. Ill 1, 122). Der Zeitpunkt dieses Ereig-

nisses ist nicht iiberliefert; wahrscheinlich erfolgte

es einige Jahre vor der ZerstOrung von Mykene
ringen Herm. XXLX 16. Schoemann-Lipsius 50 (Diod. XI 65. Busolt 244. E. Meyer For-
I -^ j%*i rtrtli S 1 -i- nuJ- ~TT tt^\ J—O J3^^ Til *j T T^/^f\ Ct /"I 1 T 1 1 j TTT ^ i i ^ \ 1Griech. Altert, II 557), dafi die Feier im zweiten
Panamos, einem in jedem zweiten Jahr einge-

schalteten Monat, stattfand. Vgl. N i 1 s s o n Tim-
bres amphoriques de Lindos, Kopenhagen 1909,
123ff. Wie die meisten groBen Feste wurden sie

durch eineProzession und einOpfer eingeleitet (Xen.
Ephes. V 11, 2), dann folgten musische, gymnische
(Istros im Schol. Pind. Ol. Vn 146. IG XII 73.

74. Arch.-epigr. Mitt aus Osterreich VII 1883, 110

schungen I 103, 3; Gesch. d. Alt. Ill 514f.), also

etwa 465, mit Eucksicht auf die Schicksale der

Vertriebenen eher fruher als spater. Die vertriebene

Bev6lkerung fand Aufnahme bei den Hermioneern
(Eph. frg. 98 bei Steph. Byz. s. 'AhsTg und Ti-

qvvg). Strab. VH1 373 (= Apollod.) ol Sk oixr)-

xoQsg ol per ift [xfjg] TiQW&og ajif
{
Xdov d; 'Eizi-

davgov, ol dz s[x tf
(
g MiSeag, Meineke Vind.

Strab. 120] etg xovg 'AliEig xalovfiivovg wider-
nr. 2. Eev. archeol. n. s. XIH 1866, 163 nr. 12 und 60 streitet der gesamten sonstigen Hberlieferang;
13. It.llPn Mi ft TVT T?Q\ nnA "Kin-nic^l,/! \™^«^ C^^^ „' fCi{\\ XT 1. A W„-4-l,„,+ A„„ A„ rtll*13. Athen. Mitt. XVI 172) und bippische Agone
(Eev. arch. a. a. O. 185 nr. 10. IG XII 58. Bull,
hell. XTV 277B Z. 2), an denen sich auch vornehme
Franen beteiligten (Athen. Mitt. XXV 107).
Fremde Staaten schickten Theorien. Der Preis
"bestand in einem Krauz von WeiBpappellaub
<SchoL Pind. OL VH 146). Die in Betracht
tommenden Insehriften s. IG XII ind. Ferner

Svoronos 1

(20) Versuch, den Wortlaut der Quelle

wiederherzustellen, uberschreitet die Grenzen des

Erreichbaren. Die Hermioneer nahmen die An-
kOmmlinge nicht in ihre Stadt auf, sondern er-

laubten ihnen, sich an der Xuste ihres Landes
eine selbstandige Stadt zu erbauen. Sie haben
dahei offenbar anf eine Vermehrang ihrer Wider-
standskraft gegen die Eroberungspolitik Ton Ax-
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g^^erechnet. Pie Ansiedlung muB aber auch
im !Emveraehmen mit Argoa erfblgt sein, denn

zu Beginn des ersten Peloponnesischen Krieges

befand sich die Stadt im Besitz der Argeier

(Herod. VII 137, s. Stein z. d. St.; Svoronos
21). Daraus wiirde es sich auch erkl&ren, daB
die Bevolkerung nicht den Namen Tirynthier bei-

behielt, wie man es erwarten soilte, sondern einen

neuen Namen empfing. Der Name 'AXtstg deutet

auf die Hauptnahrungsc[uelle der Bev&lkerung, 10 baum; unter den Beizeichen sind bemerkenswert
sie waren Fischer; so verstand Ephoros den Namen

"
(elsyovzo 6s ovrcog 8ta zo noXXovg rtov TJofito-

vs(ov dXiEvofievovg xaza zovzo zo pzQog omsXv rijg

Xfogag), so Apollodor {&(datrovgyoi ziveq avdgeg);

darauf deutet auch die Kamm-Muschel auf ihren

Munzen (Svoronos 21), sic beweist aber nicbts

fur den Fang der Purpurschnecke, an den Svo-
ronos wegen der koq<pvq&

t
EQ/Movixf} Pint, Alexi,

36 denkt. Hierher gehOren auch die beiden Frag-

viele vorzfiglich erhaltene Eiemplare bekannt ge-
worden sind. DaB die Munzen nach H. gehoren,
hat Svoronos erkannt (21ff. Head HN2 443)-
Tiryns ist nach der Eroberung durch Argos nie-,

wieder autonom gewesen. Die Legenden TIPYN-
&JQN usw. zeigen, daB die Bewohner von H.
damals den Anspruch erhoben, Tirynthier zu sein_
Die Haupttypen sind Herakles, Apoljon, ein weib-
licher Kopf; rechts Harpe \md Keule, Palm-

Muschel und Traube. Von den weiteren Schick-
salen der Stadt erfahren wir nichts. Die ge-
wundene Erkiarung Apollodors (Strab. VHI 373
'Eg^iovri ... fy xi}v TiaQallav s%ovoiv 'AXtetg

leyopevoi dalazzovgyoi riveg avSgeg) klingt genau:
so, als sei sie aus dem Namen nerausgesponnen ;.

nnd die grenzenlose Vorwirrung in den Artikeln
r
Alat

f

c

AAmg, Ti'ovvg des Stephanos lafit darauf
sehliefien, daB schon seine Quellen (vgl. Herodian.

mente des Antigonos (s. 0.): das erne berichtet20I 240. 316 Lentz) die Stadt nicht mehr kannten
von dem Erstlingsopfer an Poseidon in der Thun-
fischfangsaison ; das andere erwahnt eine lokale

Benennung einer Art Meerschnecke. Mit der

Salzgewinnung, wie Bursian n 98 und Hitzig-
Bliimner III 650 meinen, hat der Name lAXtsig

nichts zu tun (Dittenberger 5, 1). Nachdem
der Spartaner Aneristos durch einen kiihnenHand-

streich die Stadt den Argeiern entrissen hatte

(oXttdSt xazojikoioag jzX^oet dvdQoiv Herod.), blieb

sie zusammen mit Epidauros, Trozen und Her- 30

mione dem Bunde mit Sparta treu. 459/8 erlitten

die Athener bei einer Landung im Gebiet von H.

eine Niederlage durch die Korinther und Epidau-

rier (Thuc. I 105, 1. Diod. XI 78, Busolt in
1, 303ff.), die Verlustliste der ercehtheischen Phyle

verzeichnet IG I 433, 3 = Syll.2 9 (s. Ditten-
berger A. 8 iiber die Zeit des Ereignisses).

430 erfolgte wieder eine Landung der Athener

(Thuc. II 56), weitere Verwiistungen 425 (Time.

und durch das eigenartige System der Benen-
nungen nicht hindurchzufinden vermochten. Zn
Pausanias

1

Zeiten (II 36, 1) war die Stadt jeden-

falls verlassen, die Gegend hiefi 'Alixij scil. xa>oa r
-

was Pausanias als Stadtnamen auffaBt (D it ten- 1
.

beiger4f.). Seine eigene Erkiarung beweist,

daB ihm entweder der Name "Mtetg unbekannt
war, oder daB auch er die Zusammengehorigkeit
von 'AXielg und 'AXixog nicht erkannt hat.

Der Versuch, die Lage von H. zu bestimmen,
muB von Pausanias ausgohen (vgl. die Karte). Er'

kommt von Trozen nach Hermione und geht uber
Mases weiter nach Asine bei Nauplia; in die Route
Hermione-Mases ist die Erwahnung von H. einge-

schoben, es lag also westlich von Hermione. In die-

ser Gegend finden sich an drei Stellen Reste antiker

Ansiedlungen, wahrendwir nur zwei antike Namen
kennen, eben H. und Mases. Letzteres wird er-

wahnt Horn. II. II 562 und deshalb von antiken

IV 45, 2). 394 kampfte das Kontingent von H. 40 Geographen besprochen, Apollodor bei Strab. VIII
am Nemeabach auf Seiten der Lakedaimonier
(Xen. hell. TV 2, 16). Auch zur spartanischen

Flotte stellen sie Schiffe 373 (Xen. heU, VI %
3). 369 kommen sie den Spartanern zu Hilfe

(ebd. VII 2, 2). In alien drei Fallen handeln sie

gemeinsam mit den andern drei argolischen See-

stadten; Xenophon nennt sie immer in fester

Reihenfolge Epidauros, Trozen, Hermione, H. Ob
der Spotfc der athenischen KomGdie dieser Zeit

376 und Steph. Byz. Sonst begegnet es nur noch
bei Paus. II 36, 2, zu dessen Zeit die Bewohner
von Hermione es als Hafenplatz (ijiivetov) be-

nutzten. Die erste antike Siedlung findet sich

siidlich von Kastri, dem alten Hermione, etwa
5 km westlich von Kap Musaki gegenuber der

kleinen Insel Gnridetit (soMiliarakis auf seiner

Karte und S. 253, dagegen 242 und im Index Gari-

tetit). Hier hatte de Vaudrimey (Boblaye 61)

liber die Trunksucht der Tirynthier und ihre 50 die Ruinen einer hellenischen Festmig festgestellt.

Neigung zu albernem Gelachter auf die Bewohner
von H. gemiinzt ist (Svoronos 26f.), bleibt min-

destens zweifelhaft (Ephippos bei Athen. X 442 d
= Erg. Com. II 251 Kock. Theophr. bei Athen.

VI 261 d). Dem Ende des 4. Jhdts. (Frankel,
Svoronos 26; nach Dittenberger dem 3.

Jhdt.) gehOren die Heilungswunder an Einwoh-
nern von H. an, die die Inschriften aus dem
Hieron von Epidauros berichten (IG IV 951, 120.

Auf der englischen Seekarte 1525 ist an dem
Siidostabhang des kleinen Berges gegenuber der

Insel eine Mauer eingezeichnet, die zu dem Gipfel-

plateau emporsteigt und dessen Nordseite umzieht.

Miliarakis endhch erwahnt (242. 253) Reste einer

antiken Mauer, Reste einer Mole unter dem Wasser
und einen aus groBen BlOcken erbauten vierecki-

gen Ziehbrunnen. Bedeutender und besser be-

kannt sind die Reste einer zweiten antiken Sied-

952, 19. 69 = SyU.2 802. 803); vgl. Paus. II 36, 60 lung an der Sudwestseite des Hafens von Cheli,

1, wo lAXixog l&yog uberliefert ist; v. Wilamo-
witz Herm. XIX 449, 2 wollte

c

AXixo[v ztvojg

A.6yog lesen; probabler wegen des Plurals orfflaig

Gurlitt 439 'Altxcbv Xoyog. Gegen Ende des
4. Jhdts. hat H., wahrscheinlich gemeinsam mit
Hermione, Aigina und Korinth (SToronoa 32f.)

r

Mflnzen achlagen laesen, von denen beaonders
durch einen Fund in der Gegend von Kranidi

einer elliptischen Wasserflache von fast 1,5 km
grfiBter Lange, die durch eine schmale etwa ebenso

lange Einfahrt mit dem Meere verbunden ist.

SiidCstlich von dem inneren Ende der Einfahrt

ist der Mauerring einer antiken Stadt fast voll-

standig erhalten. Gute grofie Brecciaquadern bilden

die Fassaden, im Innem Fullwerk nach Fricken-
haus nnd W. Muller 38, denen die Mauertechnik_

2Ji einer Entstehung im J. 465 zu passen scheint.

Ihre Aufnahme wird den Flan der englischen

Seekarte 1502 weaentlich berichtigen. Auch im

Wasser am Ufer sind Mauern zu erkennen nach

Miliarakis 253 nnd Adelpheus 182. Bieser

erwahnt auBerdem zahlieiche prachtige Graber

des 5. und 4. Jhdts. in Kosta und Phlamhura-

Ganz sparlich sind die Angaben uber die dritte



JflUjedW an der Bncht Kiladia, Die franztf-
Msche Karte verzeichnet antike Ruinen an der
.Nordosteeke; nach Boblaye 62 hat de Vaudri-
mey nur verschiedene antike Trummer gesehen
und einen Damm oderDeich. Noch unbestimmter
aofiert sich Miliarakis 252. Wahrend nun die
^ranzosen nnd die englische Seekarte H. nach
Guridetit und Mases nach Cheli verlegten, haben
alle andere Forscher mit Recht H. nach Cheli und
Mases nach Kiladia verlegt (Leake, Curtius,
Bursaan, Miliarakis, Frazer, Fricken-
haus nnd W. Miiller). Fiir die Lage von Mases
entscheidet Pausanias, dessen Route sich auf der
Karte nut vollkommener Sicherheit verfolgen laBt:
Leakes und Miliarakis Deutungen der Stelle
zu widerlegen, erscheint nicht nStig; liber die
Gegend Miliarakis 246. 248. 252. Pausanias
verlaBt Hermione II 35, 11 vermutiich durch das
lor das Frickenhaus und W. Miiller 37 fest-
gesteUt haben (vgl. deren Plan anf Taf. I), nnd
schlagt die direkte StraBe nach Mases ein (36, 1),
d. h er folgt der antiken StraBe am Nordabhang
des Berges, an dessen Ostende Kastri liegt, des
antiken Pron (Pans. II 35, 11); diese StraBe hat
rnuadelpheusl79ff.nachgcwiesen. Nach etwa
7 Stadien zweigt links der Weg nach H. ab (zum
Ausdruck vgl X 35,1), und zwar fiihrt diesei
zwischen Pron nnd Thornax-Kokkygion hindurch.

i qTa
U m entsPrechender Entfernung von etwa

1300 m von Kastri trennt eine tiefe Einsenkung
den Pron von seiner ostlichen Fortsetzung, dem
Prophitis Ilias dieser ist also der Thomas/ Durch
diese Einsenkung gelangt man in die Gegend
Kappari an der Bucht Hag. Anargyri. Irgendwo
am Thornax-Kokkygion (xq6s zotg ntoaot) befindet
sich em verfallener Apollontempel; an diesem
vorbei fuhrt ein Weg nach Mases fur die, die
von der direkten StraBe abgebogen sind (36, 2
mit Ruckverweisung auf den Anfang von 8 1).
Die direkte StraBe kann nur durch den Avion
zwischen Prophitis Ilias und Aspro Vund nach
dem heutigen Stadtchen Kranfdi gefiihrt haben,

^ ff «
der Fortsetzung des ersten Stiicks am

NordfuB des Pron. Wer von dieser StraBe ab-
biegt nnd zwischen Pron und Prophitis Ilias
(Ihornax) hindurch nach Kappari geht, gelangt
durch das Tal der Quelle Pikrodaphni, zwischen
Prophitis IHas und den Diskuria ebenfalls nach
Kramdi. An diesem Wege muB der ApoUon-
tempel gelegen haben. Fuhrt aber der direkte
Weg nach Mases zuniichst in die Gegend von
Kranidi, so mufi Mases an der Bucht von Kiladia
gelegen haben. Durch den Avion kann nie ein
direkter Weg nach dem Hafen von Cheli gefiihrt
haben; dieser ging immer durch das Tal der
Pikrodaphni-Quelle. H. lag nach Pausanias links
von dem Wege nach Mases, seine Angaben fiihren
uns nur bis in die Gegend Kappari ; einen direkten
Anhalt, um zwischen Cheli nnd Guridetit zu ent-
scheiden, gibt er nicht. Unbedingt fiir Chdli
apnchtPseudskyl. peripl. 50 (nach derErwahnung
des epidaunschen Gebiets am Argolischen Meer-
busen): AXfa. xai kpyv • avztj eaziv ext z<p tnofian
rov AgyoXutov xohiov (dann folgt Hermione).
Und die antiken Eeste, die sich bei CheH finden,
V**** nach ihrer Bedeutnng und ihrem Alter
TOrtrefflKih su der Gescbiehte von H. Hat alsoH. am Hafen Ton Cheli gelegen, so bleiben die

iiaiiimiua £>&0&

Buinen von Guride'tit unbenannt, Ea muB aber
ausdrtcklich betont werden, dafi eine Anzahl von
Schwierigkeiten bleiben, die wir nicht erklaren-
konnen. Die Notiz bei Steph. Byz. 'Mai: iozt
xai h£Qa aatavriov Mdoyzog pafit nur auf die
gegenseitige Lage von Cheli nnd Gnride"tit Fenjer
die Ujivri Maorjzig (Steph. Byz. s. Mdarjg) ist bei
Kiladia nicht nachzuweisen ; die einzige Xiuvn

inf«M ist der Salzsee yon Ververonda bei
10 bei 016*11. Endlich miissen wir annehmen, daB

Pausanias nicht bemerkt, daB der Nebenweg nach
Mases und der Weg nach H. von Kappari bis-
zur Pikrodaphni zusammenfallen. Dagegen wurde
wieder vf

(
oog Maorjzig (Steph. Byz.) bei Ch6li

nicht unterzubringen sein (vgl. den Art. Ha-
liussa), wahrend wir sie andemfalls mit der In-
sel Koronis (cinheimisch Koron, Miliarakis 229.
256) gleichsetzen wiirden, die vor der Bucht von
Kiladia hegt. — tlber den Namen: Ditten-

20berger Herm. XLII 2ff. Gescychte: Svo-ronos-
Journal international d'arche'ol. numism. X 1907,
13C Euinen: Boblaye Recherches 61f. Milia-
rakis rsoiyQarpia'AQyohbos xai KoQiv&iag. Adel-
P;heus nqaxzinb. rov frovs 1909. Frickenhaus
und W. Mii

I lerAth. Mitt. XXXVI 1911. Gurtius.
Pclop. H461ff. BursianGeogr. II 96ff. Frazer
Paus. m 297f. Der Weg des Pausanias: Leake
Pelop. 286f. Miliarakis 252. Heberdey Die
Eeisen des Pausanias 49. Robert Pausanias

30als Schriftsteller 229. Karten: Carte la Grece.
Admiralty Charts 1525 und 1502. Miliarakis

[Bolte.]
AAievfta Oeov , 8Xgo$ (Ptolem. in 5, 4)..

Gottes Fischfang nannten die bosporanischen
Hellenen einen baumreichen Kiistenplatz auf der
Westseite der Maiotis zwischen den Fliissen Aga-
ros und Lykos (Berda und Kalmius), an der
Bucht, welche die siidwarts vorspringende Land-
spitze Bjelo Sarai einschlieBt. fKiessling 1

40 Halieus
(

c

Miet5). 1) Epiklesis des Dionysos in
Haheis (Argolis), wo das Kultbild im Meer ge-
badet wurde, Philochor. frg. 194 bei Schol. Townl
gom. II. VI 136 nach Turn pel Philol. 1889,
681ff. %Qr)0}iQs Mo&t} toiS 'Akievatv kv Tzovjy
(statt rone?) Atowoov 'AXtia fia7zxi£oiT€. v. Wi-
lamowitz (Schol. Horn. ed. Maass) hatte an
einen attischen Dionysos Halaieus in Halai ge-
dacht und deshalb 'Maisvoiv und Awvvaov fAXada
vorgeschlagen. [Jessen>]

oU I) Halieus, Arzt, von dem Galen einige Medi-
zinen erwahnt, XIII 645. 785. 802. 1032. Er
gab nur dieEezepte; herstellen lieB er die Heil-
mittel von einem Valerius Paulinus (XTTT 1025), der
sie aber bisweilen verpfuschte (1026). [Gossen.l

Halitarna (MvxaQva cod. Ps.-Skyl. 35, d. L
*AlUa.Qva\ Halisarna Plin. n. h. IV 3; 'AXixvova
Strab. nach Steph.; Aixvqva und 'Atnigva codd.
Strab. X 459), Ortschaffc an der Kflste von Ai-
tolien nach Artemidoros bei Strab. a. a. 0. v

60'MtxvQva xibfir), fa vxiQxeixat Kcdvdwv h xfi
(i£Gozaia azaSioig xQtdxovxa. Strabon bemerkt
nicht, daB Artemidoros diese Orte irrtumlich auf
die Ostseite des Euenos verlegt, s. Schwartz
o. Bd. I S. 2869, 47ff. Durch Strabons unklare
Darstellnng ist wieder der Irrtnm bei Steph.
entstanden 'AiuevQva xcbfttj 'Axagvaviag. Aiif
Grand der Entfernnngsangabe bei Artemidoros
setzt Woodhonse R mittwega zwischen Misso-

Wb'6 HalikamaSsos iiamtamassos WZtf^k

longi und Bochiri (am Euenos) bei der ver-

lassenen Siedlung Cmlia Spitia an, die 5, 5 km
von Kurtaga, der Lage von Kalydon, entfernt

ist. An der Westseite des Htigels von Chilia

Spitia ist ein Stuck Mauer erhalten, in der Nahe
Eeste eines rOmischen Bades. Leake Northern

Greece in 533. Bursian Geogr. 1 133. Wood-
house Aetolia 114. [Bolte.]

Halikarnassos, Halikarmsos (ion.), Eali-

DiaL-Inschr. nr, 5727—5734. Reiaen im sfidwestl.

Kleinasien I 11, 1. Miinzen: Catal. of the Brit.

Mus. Caria 102f. Imhoof-Blumer Kleinasiat.

Munzen 46 (vielleicht sind Stucke, die man Aigai

zugewiesen hat, H. zuzurechnen) 128. Inventaire

Waddington nr. 2354ff. Head-Sworonos lor.

NofMOfi. B' 15 Of. ; vgl. dort uber die Miinzinschrift

AMB2IM3?oMtA* die auseinandergchenden Mei-

nungen von P. Gardner, Newton und Head.

karnasos (Mneagvaaoog , 'Mixaqv^oos ,

c
AXtxaQ- lOFrankel (Arch. Zeit. XXXVII (1879) 27 fafit

, m.i...ji_i.n.. t_—t—jjii.™ — j Tir,-;„„,™.
gje a|g ^mv0^~ (^ h. Artemis) £pl oifpta (Hof-

manirD. griech. Dial. Ill 78 nr. 175).

Lage. Wenn man zu Schiff aus dem KeTa-

mischen Seebusen an der Insel Arkonnesos (s. o.

Bd. II S. 1170) sich der kreisformigen Bafen-

bucht von H. nahert, so bieten mitten zwischen

hohen Hiigeln (daher im Mittelalter Meat] ge-

nannt [Eoss Eeisen nach Kos, Halikarnassos

usw. 30f. 50f.]) gelegen, die Euinen des Theaters

vaoog [Schriftsteller, Inschriften und Miinzen;

einheimische Form auf einer Inschrift vor dem
J. 443 v. Chr., Anc. Greek Inscr. IV i 50 nr. 886:

'AhxaQvaToc , won! ahnlich wie Halikarnaschos.

T ist aafim-tads s. o. Bd. I S. 1613 unten; vgl.

H o ffm ann Die griech. Dialekte III 72ff. nr. 17 1 ]),

von Einwanderem aus Trozen an einer Hafen-

bucht des Keramischen Golfes (jetzt K6g<pog %r\g

K&) bei Sahnakis, Isthmos und Zephyrion oder

ZeyvQCt (Strab. XIV 656) an der Siidsteilkuste 20 (Vitruv. II 8, 14: tkeatri eurvaturae similis)

der karisch-halikarnassischen Chersonesos ange-

legteStadt,jetztRuinenbeiBudrum(turk. = Keller,

Kasematte), d. h. unterirdische Kammern, vgl. den

Namen Budrumia fiir die westliche Ruinenstatte

des alten Ephesos. Wahrscheinlich waren die

Arkaden, auf denen das Konak des tiirkischen

Gouverneurs steht (s. Plan siidlich von HI, west-

lich von der Burg der Johanniterritter), oder die

dolot AnlaB zur tiirkischen Namengebung. Die

und terrassenformigim Halbkreis die anderen zahl-

reichen antiken Eeste an Mauern, Turmen, Tem-
peln und Privatgebauden unter den Feigenbaumen,

Getreide- nnd Eebenfeldern neben den weiBge-

tiinchten Hausern aus neuerer Zeit uber dem
alten Zeplryrion, dem Kastell der Johanniter (Plan

nr. VIII), einen bezaubernden Anblick. Noch an-

ziehender miissen die antiken Eeste in unver-

sehrtem Zustand ansgesehen haben. Die alte-

Ableitung des antiken Namens aus einer semiti- 30 stcn Ansiedelungen waren wohl anf den felsigen

schen Sprache ist wohl auszuschlieBen. Analoge und erhohten Landvorsprungen , auf Sahnakis

Elemente scheinen einerseits 'AXhaQva und As.d-

octQva, andererseits KaQvrjoojzohg = Lyttos auf

Kreta, Kdgvog, Kapvia (Steph. Byz.), 'Axagvavia

u. a. zu enthalten. Bei 'Al-txaQva = Chalkis in

Aitolia (Steph. Byz. s. XaXxig) erinnert Fick (Vor-

griech. Ortsnamen 87) an lAfoxaQvaooog , das er

S. 117 und 162 als hettitischen oder aber lele-

gischen Namen auffaBt.

Hauptwerke: Spratt Eemarks on the Dorian 40 204 rerum natura ab

Peninsula, Archaeologia XLIX (1886) 346f. Jur- xitque . . . Zephyrium Halic*

(Arr. anab. I 23, 3, Plan nr. II), einem siidwest-

lichen Kap der Steilkiiste der Hafenbucht (jetzt

Kaplan Kales si = TigerschloB), und auf dem am
antiken 'Ia&fidg (e. Steph. Byz.) gelegenen riesigen

Felsblock Zstpvgiov (nr. VLTI; Philon bei Her-

mol. bei Steph. Byz.), der durch Anschwemmungen
des Meeres aus einem Eiland jedenfalls schon

zu Zeit der Gewahrsmanner des Plin. n. h. II

absiulit . . . mari iun~
imrnaso mit dem Fest-

gens De rebus Halicarnassensium I, Diss. Hal.

1877. Newton Travels and Discoveries in the

Levant. London 1865f. I 320ff. II 58ff. : A Hi-

storv of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and

Branchidae, London 1862f. I. II 1 und II 2;

Papers respect, the Excav. at Budrum, London
1858. Inschriften (nach dem epigraph!schen Ap-

parat der Kleinasiatisehen Kommission in Wien)

:

land verbunden worden ist Es waren beide wohl

geeignet als Stutzpunkte fiir den Betrieb der

Freibeuterei, insbesondere zur Zeit der sog. ,Thalas-

sokratie' der Karer, ganz besonders das zwischen

zwei Keeden gelegene Zephyrion, das dann von

Leuten aus Trozen in Besitz genommen, spater aus

den Materialbestanden des Maussolleions von Tiir-

ken befestigt und um 1404 n. Chr. durch den deut-

CTG nr. 2655—2669. 8698. Add. p. 1106. Ha- 50 schen Eitter Heinrich Schlegelholt aus deraelben

mi Hon Asia Min. II p. 31 und 458 nr. 257-278.

Le Bas Asie Min. Ill nr. 501—510. nr. 1571

bis. Newton Essays on Art and Arch. app. Iff.;

A History II 2 nr. 3 a. 6 a. 12 a. 12 b. 12 c. 74

-77 a. Sauppe Gott. Nachrichten 1863, 303.

BuU. hell. IV (1880) 2951 VI 191. XIV 901
XV 5481 XVIII 251 Athen. Mitt. XV 2521
ArcK-epigr. Mitt. XIX 127. Eev. Arch. XXIV
(1872) 110. Paton in Class. Eev. VHI (1894)

unersehopflichen Fundgrube zu einer der starksten

Burgen der Johanniterritter umgestaltet wurde
(Newton A History II 2642j. Die St&tte hatte

einen Vorzug vor vielen Festlandanlagen, einen

ausgezeichneten Hafen mit einem seeretus portus

(Vitruv. II 8. 11) den man von der See her nicht

iiberblickcn konnte, also eine Art Arsenal (Eoss
Eeisen IV 38) und auBerdem eine Reede fiir kleine

Fischerfahrzeuge zur Verfiigung, war also eine

2171 Journ. hell. Stud. II 98. XVI (1896) p. 234 60NiederlassunganeinemDoppelhafen(Hirschfeld
__ o„ ^^rTT ,™ t>^^ ^r *_..„ A

Curtius-Festschrift 364). Die Stadthafen sind

etwas versandet (am Gestade nur mehr 3 m tief).

Einer der Hafen war im 4. Jhdt. v. Chr. an seinen

Molen, von denen jetzt noch ansehnliche Eeste

vorhanden sind(K o tso willis Niog AtpcvodzixTtjg 2

489), durch eine Kette verschlieBbar, Scyl. 99;
der andere lag der Insel (also wohl der froheren

Insel Zephyrion) gegentfber, nnd neben ihm ho-

ur. 36. XXVIII 108. British Museum Ancient

Greek Inscr. IV nr. 886—920. Keil Herm. XXIX
(1894)249—280. Hula nnd Szanto S.-Ber.Akad.

Wien CXXXn (1895) 28ff. Michel Recueil

nr. 452. 454. 835. 854. 1196-1200. Dittenberger
Syll.2 nr. 10. 11. 601. 641 ; Orient. Graec. nr. 16.

23. Osterr. Jahresh. XI 531 nr. 1^6. Dessau
Inscr. sel. lat. nr. 635. 8771. 8858. Collitz Gr.



-fand sich ein Flfifichen mit Wasser auch zur
* Sommerzeit {jetzt jtoxa^og). Die Gegend hatte
Quelhfti; die beruhmteste davon Mefi SaXpaxtg
im Gebiet der SalmaMteer (Strab. XIV 656 Ovid
met IV 302ff. Vitruv. II 8), deren Wasser man
entmannende Kraft zusctirieb. Die Strandgegend
ist heute noch fnicbtbar an Eeigen, Getreide und
Eeben (Mediterranean Pilot IT [1882] 146). Voni
TqUvXov (Arr. Alex. I 22, 1. 4), das wir mit
Ross Reisen IV 41, 19 wohl an der westlichen
Mauer ansetzen miissen, von dem aus der Weg
nach Myndos (jetzt rxiov^iovaxXl Xipdvi) begann.
waren es bis dahin 220 Stadien (Stadiasm. m. m.
§ 276), die Fahrt aus dem Hafen von H. nach Eos
wurde auf 180 (richtig 100) Stadien berechnet (a. a.

275), nach Eeramos langs der Kiiste waren es
300 Stadien (Mull er zu Ptol. V 2, 8; nacb Aussage
der heutigen Landleute 6 Stunden, nach Mylasa
12 Stunden Weges). Die Hehen, die die Stadt
nach Norden (auf Pedasa zu) umgeben, sind uns
dem Namen nach nicht bekannt. Nur den antiken
Namen eines Hiigelzuges, der sieh nordostwarts
gen Earyanda erstreckt und mindestens teilweise
im Besitz der Halikarnassier war, kennen wir:
Lide, Lida (Herodot. I 175. Haussoullier Bull,
hell. IV [1880J 295), jetzt Kaplan Dagh (= Tiger-
hohe).

Schicksale, Mythos, Geschichte. Die
treschicke Kariens (s. d.) waren Iange Zeit auch
die der alten Ansiedelungsstatten am Eerami-
schen Golf. Schon friih — wenn wir den Ge-
sandten der Halikarnassier, die im J. 26 n. Chr.
(Tac. ann. IV 55) die Ehre eines Tempelbaus
fur Tiberius in Rom erbitten wollten, glauben —
im J. 1200 v. Chr. erfolgte die Einwanderung
von Leuten aus Trozen und vielleicht von Ar-
geiern nach dem Zephyrion (Herodot, VII 99
OIG 2655. Strab. XIV 653. 656. Paus. II 30*

8 [Hermol. bei Steph. Byz.]). Gilbert Griech]
fetaatsaltert. 167 bemerkt, daB. nach dem Dialekt
der Inschriften zu urteilen, die Eolonieaussendung
von Trozen aus der vordorischen Periode der Stadt
stammen mtisse. Trozen ist eben aus dem Sy-
noikismos der altionischen Ortschaften Antheia
und Hypereia entstanden, s. o. Bd. I S 2357
und 2362. Des Herodotos Worte sind: z6 zdvog
axo<pat'va> itav iov Acoqixov, AXixaQvrjoaiag fihv
TjootCrjvwvg. DaB dorische Leute unter den An-
siedlern waren, entnehmen wir der allerdings an-
gestrittenen (s. o. Bd. V S. 1878) Stelle des Eal-
limachos bei Hermol. bei Steph. Byz. s. 'Altxao-
vaooos, indem die dorische tyvty Avfiaiva in H
bestand. DaB andere Griechen sich an der Be-
siedelung beteiligt haben, erschlieflen wir aus
Strabons Worten (XTV 656): olxtozai S' aivr

fi iys-
vorzo aXXot ze xal "Av^ ^Era Tqo^viojv. Nach
Vitruv. II 8, 12 und Mela I 16, 3 ist H. Eolonie
der Argeier. ImAuge zu behalten ist, daB Trozen
btadten benachbart war, die ursprunglich von
Earern bewohnt gewesen waren: Epidauros und
Hermioue, und daB dorische ovroixoi in Trozen
erst bei der ftuckkehr der Herakleiden aufge-
nommea wurden: Paus. H 30, 10: 'HQaxXet6ojvyaQ xazeXMvztav idifcvzo xal ol Tgoifyioi ovv-
oiKovs Aa>6aa>y z(Sv % "Agyovg xal xgdzeoorm Agyeleoy ovxeS xarfxoot. Als Fuhrer der tro-
rantiMJieii Eolonie wird Anthes genannt (Strabon
und Pausawas). Der halikarnassische Priester-

XL1UUUU112LSSOS ZZ3C

name^nthas findet sich in CIG nr. 2655: ys-
ywriftevovs dao z^i Kxtasos xaxa ysrog tsQug Tov
IIooeid(3vos rov xazdev&evroe t;jro x&v zfjv fozOi-
xiav sxTqoiCJ}voq ayayovrcov IToastSoivi xal 'Atz<U-

k£ Parth^11
- erot

- u wi^d sogar von einem
Antheus aus H. und aus kOniglichem Stamm ge-
sprochen. Da in einer Inschrift des 5, Jhdts. v Chr
eines Beschlusses zngunsten verbannter Mitbilreer

10 (Michel Recueil nr. 451) : 6 ovXkoyoz . . . 6 Ah-xaQvaTwv xal Zalimxtziow xal Avydauts, so
kdnnte man vermuten, daB das Quartier Salma-
kis selbst im 5. Jhdt. v. Chr. ein gesondertee
Gememwesen mit einem gravis ixdwuog war
Die altesten Schicksale von H. sind uns unbe-
kannt, H. Mitglied der dorischen HexapoHs (s
d.), bis Agasikles, Sieger im Agon der triopi-
schen bpiele, den gewonnenen Dreifufi bei sich
behielt Herodot. I 144. Dann H. ausgeschlossen,

20 wahrschemhch unter der Oberhcrrschaft des Kroi-
sos (560-548 v. Chr.). Von da an bis auf 196— 129 v. Chr. war H. menials mehr frei. Per-
sische, athenische, lakedaimonische Vorherrschaft
Hekatomnos und seine Nachkommen, Alexandres'
und die Diadochen und Romer. Nachdem Har-
pagos Earien unterworfen hatte (Herodot. I 174fA
war wohl ein Dynast oder rvgawos von den Per-
sern eingesetzt worden. Auswanderung von BUr-
gern zu Amasis (Herodot. II 178. Ill 4, 11 In

30 der ersten Halfte des 5. Jhdts. v. Chr. residierte in
H. das halbkarische Geschlecht des Lygdamis, im
4. Jhdt. das karische Geschlecht des Hekatomnos.
Um 480 v. Chr. wird Artemisia genannt (Herodot.
VII 99. Suid. s. niygtjg, Uavvaoig, 'HqoSozos), die
bei der Seeschlacht von Salamis mit fiinf unter
30 dorischen Schiflfen — 100 ionische, 60 aioli-
sche auf der Scite der Perser — gegen die fest-
landlschen Griechen kampfte (Herodot. VH 93)
Ihr waren H., Eos, Nisyros und Kalymnos unter-

40 tan, die sie nach dem Tod ihres Mannes Maus-
sollos fiir ihren Sohn Pisindelis verwaltete. Auf
Pisindelis folgte Lygdamis, unter dem die Grie-
chen in H. ihre Unabhangigkeit wiedergewinnen
wollten. Panyasis wurde dabei getotet, Hero-
dotos muftte sich nach Samos niichten. 460
-457 v. Chr. wurde nach einem Aufstand eid-
lich festgelegt, daB die Autonomie von H. von
Lygdamis anerkannt, die Anhanger der Earer
aber begnadigt wurden. Vertrag in ionischer

50bprache Hoffmann Griech. Dialekte LTI 72ff
nr- 171. Michel Recueil nr. 451. H. war viel-
leicht mit Salmakis zusammen Mitglied des atti-
schen Seebundes — wahrscheinlich unabhangig
von fremden Dynasten, Eirchhoff Stud, zur
Gesch. d. griech. Alphab.3 8f. — und bezahlte
zum Kagixog <p6t>os eine maBige Eontribution:
1% Talente von 454 v. Chr. bis gegen die Mitte
des 5. Jhdts., von 447 aber 2 Talente, 441 v
Chr. 1 Talent 4840 Drachmen, 428 aber wiedei

60 12/3 Talente. Larfeld Griech. Epigr. II 1, 36ff.
Im 5. Jhdt. die Vereinbarung des avXXoyog auf
der kgt} dyoQij zwischen den Halikarnassiern, den
fealmakiteern und Lygdamis (Michel Recueil
nr. 451). Zur Zeit des Peloponnesischen Erieges
gehOrt^ H. kaum zu der groBen persischen Sa-
trapie, deren Hauptstadt Sardeis waT, erst nach
dem Eanigsfrieden im 4. Jhdt war Earien eine
eigene Satrapie und kam unter die karischen Dy-
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nasten. Anders Eirchhoff Stud. z. Gesch> des
griech. Alphabets 8f. In der oben angefuhrten
Inschrift und in anderen werden als Stadtbehorden
genannt : eponyme Prytanen mit yQafi/tiazeve, Mne-
jnonen, xafitai, i$sraaxai, ein jza>X^t^s und neun

ayoQav6fioi. Die (JovXtf (die obersfce Staatsgewalt)
hatte wenigstens 100 Mil^lieder, der d^ftog etwa
4000 (Gilbert Griech. Staatsaltertumer 170).

Die Stadt bestand wohl so, wie sie Aleiaudros
334 v. Chr. antraf, der sie lange belagerte, ziem-

lich gut befestigt mit einer turmgeschutzten Mauer
(s. den Abschn.), die sich iin Bogen um Sahnakis
auf den AnhShen zu einem Talsporn hinzog und
siidwarts bis zum Gestade ostlich vom Zephyrion
reichte. Im 4. Jhdt. Freundsehaftsbezeigung fttr

Troizen, Michel Recueil nr. 452, Bundesgenossen-
schaft mit Athen. 389 beklagt sich H. fiber Thra-
sjbulos, Lys. Erg. XXVIU 2, 11. 17. Isocr. Pan.

(XLT) 100. Hekatomnos hatte seine Residenz von
H. nach Mylasa (s. d.) verlegt gehabt. Erst

Maussollos II. (377—351), der Sohn des Heka-
tomnos, verlegte als Satrap (efaiflgajm/ow) des

Artaierzes, Mnemon und Ochos (359 v. Chr.) den
Sitz der Dynasten wieder nach H., Diod. XV 90.

Die Grunde setzt Vitruv. II 8. 11 auseinander:
die feste und gunstige Lage am Keer, das grie-



mumw iiaoayp naiiKarnassos 226U
chische ruhrige Element, die Moglichkeit, Glanz
nach aufien zu schatfen. Er suchte H. in jeder
Weise zu heben, wie es Dionysios in Syrakusai
getan hatte, zu verschOnern und zur schtmsten
Stadt Kariens zu machen (Diod. XV 90. XVII
23). In seine Zeit fallt vielleicht der Mauerbau.
362 v. Chr. SynoiMsmos: er zog aus sechs binnen-
landischen Lelegerniederlassungen (Strab. XIII
611. Judeich Athen. Mitt. XIII 339f.j, nach
Jiirgens De rebus Hal. I 39ff.: Euralion (s. o. 10
Bd. VI S. 1238), Medmasa (s. d.), Pedasos (s. d.)

f

Sibde, Telmessos und Theangela (Suangela) Leute
zur Verstarkung der Bevolkerung von H. herbei.
Mylasa blieb nur das Hauptheiligtum der Karer
mit dem Dienst des Zeus Labraundeus (GIG II
2691 d. Michel Eecueil nr, 471). Dem groBen
Bund gegen Artaxerxes trat er 362 v. Chr. hei
und mischte sich in die groBe Politik. Sein Haupt-
verdienst urn H. war, daB er die Stadt auf alle

Weise zu verschonern suchte (s. u. Palast, Tempel, 20
Bildwerke u a.). Auch bemachtigte er sich der Stadt
Latinos (Aristot. oecon. II 13, daraus Polyaen. VII
23). Zwischen H. und Athen bestanden freund-
schaftliche Beziehungen (Wilhelm Herm. XXIV
23). Ihm folgt e352 seine Schwester und Frau Arte-
misia, die einen rhodisehen Angriff auf H. durch
List vereitelte (Diod. XVI 45, 7. Vitruv. JI 8,

14), Ehodos zurikkeroberte und die Aristokraten
von Ehodos wieder in die Hshe brachte (s. des
Demosthenes Eede Rhod. [XV 11]. GelzerBh. 30
Mus. XXXV 517). Sie behielt Chios, Kos und
Ehodos in ihrer Gewalt. Sie begann zu*Ehren
ihres Mannes das Maussolleion zu erbauen und
veranstaltete prachtige Spiele usw. zur Erinne-
rung an ihn (Gell. n. Att. X 18. Suid. s. Oso-
dsxjTjg, 'looxQazf};). 350 folgte ihr ihr Bruder
Idrieus, evjcoQwrazog %6iv vvv tibqI rjzieiQov (Isocr.),

dessen Erhebung gegen den Perserkonig ungliick-
lich ausging {Aristot. rhet. Ill 4, 1406). 344 v.

Chr. folgte auf ihn Ada, seine Schwester und 40
Witwe. 340 nahm ihr ihT Bruder Pixodaros das
Keich bis auf Alinda (s. o. Bd. I S. 1489). Ihre
Hand lieB er dem Philippos Arrhidaios antragen,
die aber Olympias und Alexandros (der spatere
Grofle) haben wollten (Plut. Alex. 10). 334 v.

Chr. folgte auf Idrieus sein Schwiegersohn Othon-
topates (nach einer Miinze Mionnet Suppl. nr.

561 ; bei den Schriftstellern meist 'OgovTofiaTyg),
Er war ein Perser von Geburt. Perser besetzen
H. Ihn setzte Alexander d. Gr. ab, als er nach 50
liingerer Gegenwehr (Sprichwort bei Suid. s. noXXol
otquttiyoi) H. auBer der Burg Salmakis und der
Burg Zephyrion (damals noch auf einer Insel,

Arrian. anab. I 23 : zrjv axgag rt]v h? rfj vijotp

unnotig in 'Joxowtjoov geandert) einnahm (Droy-
sen Gesch. d. Hellenism. I 1, 210). Beschrei-
bung der Belagerung, der auch durch einen Graben
befestigten Stadt bei Diod. XVII 23f. Arrian.
anab. I 20, 5 u. a. Newton History II 1, Biff.

Zuerst grift er die Stadt mit Belagerungsma- 60
schinen im Osten, dann im Westen beim Tgi-
TtvXov (I 22, 4) an, und eroberte sie, nachdem
die Leute in ihr selbst einen Teil angeziindet
hatten, mit Ausnahme der Salmakis. Obwohl er
die Stadt gern unversehrt erhalten hatte, lieB er
doch die Hanser dem Erdboden gleichmachen
(Diod. XVII 24 zr/v jioXiv ek i&atpog xataaxdipag.
Arrian. anab. I 23, 5. Curt h. Al. M. n 9,

10) und legte eine Besatzung von 3000 Mann
Soldner und 200 Eeiter unter Ptolemaios hin-
ein. Die Herrschaft iibergab er der Ada, die er
adoptiert hatte. Die Burgerschaft wurde in die
sechs Flecken aufgelftst, die vierzig Jahre fruher
Maussollos in seiner neuen Hauptstadt vereinigt
gehabt hatte. Allmahlich erhob sich H. wieder.
Wann der zweite ostliche Mauerzug (s. Plan) an-
gelegt wurde, ob bei der Wrederherstellung der
Stadt nach 334 v. Chr. oder spater (s. u.), ist
nicht klar. Die Formen der Verfassung blieben
jedenfalls auch in der wiederhergestellten Stadt
die gleichen wie auch noch zur Zeit der Ab-
hangigkeit von den Ptolemaern, an die trotz.

scheinbar freier Verfassung Antrage durch Ab-
gesandte der Stadt gestellt werden mufiten (New-
ton History II 2, 687; s. u.). Die karischen
Dynasten (iiber deren Chronologie und Stellung
Jiirgens s. o. 56ff.) haben 323 v. Chr. zu regieren
aufgehSrt. Earien flel an Asandros, den Sohn
des Agathon (s. o. Bd. II S. 151 5f. Nr. 3. FHG
III QQS. Diodor. XVIII 3, 39. Arrian. success.
AL 6. Iustin. XIII 4, 15), 321 v. Chr. wurde die
Herrschaft von Perdikkas an Eumcnes iibertragen
(s. o. Bd. VI S. 1084), bei der Teilung von Tri-
paradeisos 321 erhielt Asandros wieder Karien,
fiihrte 314 auf Seite des Kassandros den Krieg
in Karien gegen Ptolemaios, den Strategen des
Antigonos (Diod. XLX 68, 2n\), wurde 313 von
den Athenern (CIA II 234. Michel Eecueil
nr. 115) wegen seiner Unterstiitzung von Athenern,
die in sein Land gekommen waren, geehrt. 311
von Antigonos abgesetzt; im Friedensvertrag
zwischen diesem und seinen Gegnem Ptolemaios^
Lysimachos und Kassandros, werden alle griechi-
schen Stadte Sudwestkleinasiens , also auch H.
fiir frei erklart (Diod, XIX 105, 1), in H. eine-

Besatzung des Antigonos gehalten, die zusammen
mit Demetrios Poliorketes 309 des Ptolemaios
von Agypten AngrirTe zuruckschlagt (Diod. XX
27, 1. Plut. Demetr. 7 z. E. ; s. o. Bd. IV S. 2772).
301 kam Karien an Lysimachos, 281 nach der
unglucklichen Schlacht des Lysimachos bei Koru-
pedion wohl an die Seleukiden; gegen Ende des
3. Jhdts. stand H. unter der Oberhoheit der
Ptolemaer (Newton History II 1, 69. 2, 687.
689. 693; vgl. Usener Eh. Mus. XXIX 49ff.) r

in denen niedergelegt ist, daB mit Erlaubnis des
Ptolemaios Philadelphos oder Eucrgetes in H.
ein Gymnasion crbaut wiirde, daB einem Ptole-
maios eine Saulcnhalle : 'An6D.tovt xai fiaodct
ITro/^jiaiQ) 6 dfjftog ztjv ovodv geweiht wurde.
228 v. Chr unternimmt Antigonos Doson oder
Physkos oder Epitropos (s. o. Bd. I S. 2418) einen
erfolgreichen Zug nach Karien gegen die agyp-
tische Oberherrschaft (Polyb. XX 5, 11. Trog.
proL 28. Usener a. a. O.). H. war aber spater
noch in den Handen der Ptolemaer. 205 ver-

einigten sich Philippos V. von Makedonien und
Antiochos III. d. Gr. zur Aufteilung des agypti-
schen Eeiches nach dem Tode des Ptolemaios
Philopator (s. o. Bd. I S. 2463). 203—201 er-

obert Philippos viele Stadte Kariens, wohl aber
nicht H. (Polyb. XVI 10, 11). Denn unter den
Stadten, aus denen er 196 v. Chr. eine Besatzung
herausziehen nnd sie den ROmern ubergeben mnfite,
befindet sich H. nicht (Polyb. XVIII 27 — Liv.
XXXm 30). 1»2 war H. frei nnd stand auf
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Seite der Eomer, unteratiitzte den Livius Salina-
tor (Liv. XXXVII 10. 16), blieb selbstandig,
wahrend das iibrige Karien (und Lykien) 189 den
Bhodiera gegeben wurde (Polyb. XXEI 7, 27.

XXIII 3 = Liv. XXXVII 55. Appian. Syr. 44).

129 (s. o. Bd. II S. 964) wurde aus Mysia, Aiolis,

Lydia, Ionia, Karia und Doris (ohne Ehodos) die

Provincia Asia gebildet (Cic. pro Flacc. 27, 65).

Vielleicht gehflrte die Peraia noch den Ehodiern

sprochen hatte, sagt XV 90 von H. nur exwaap
axg6noktv a£t6loyov; vgl. XVII 25 und Strab,

XTV 656. Vitruvius aber (II 8, 11) nimmt als

summa arx den Hehenrucken an, der sich Ost-

rich von dem Graberfeld nach Osten dehnt.
Aquadukte: Zisternen findeij sich viele im
Stadtraum, z. B. in der Nordwestecke der Stadt-

mauer, Newton History II 2, 278. Eeste der

Aquadukte s. am Hafen. Graber: Im Norden
(Strab. XIV 651). 88 ist H. auf kurze Zeit ein 10 und im Westen des Stadtraums sind viele Felsen-

Teil des Gebietes des Mithradates (Appian. Mithr.

21). Es folgt die Zeit (62-58 v. Chr.) des tiber-

handnehmens der Seerauber, die die Stadte H.
und Ephesos an der Westkuste Kleinasiens plun-

derten (Cic. Quint, fr. I 1, 8) , so daB Quintus
Tullius Cicero die Stadt wiederherstellen muBte.
BeschluB der Halikarnassier , der gewisse Vor-

rechte den Juden gewahrt (Joseph, ant. XrV 10,

23). Hierauf Pliinderung durch Verres (Cic. Verr.

graber, ebenso bei Plan nr. II und beim "Aytog

ttdiQyios im Osten, Newton History II 1, 278,
333ff. 340f.; m&ot 337. Gebiet: Im 5. Jhdt.

v. Chr. : neben der nohs werden als Ortlichkeiten

in der Inschrift Michel Eecueil nr. 835 genannt:
zo "A(jyos, ^ (?) Kdaa, to (?) Kevaqov, xa (?) Koza,
fj Kvoygtooig, f) Aid*}, S. 0. Herodot. I 175, »;?

AvQiaoog , ij(?) Ovaoaog , ra(?) Tlovvopiova , ij

2a).fiaxig, rj (?) 'Qv£<ooovao6g, r\ (?) 'QoTigdovvog.

I 19, 49). 26 n. Chr. schickte auch H. eine Ge- 20 Zur Zeit Alexandros d. Gr. gehorten Telmissos
sandtschaft nach Eom (Tac. an. IV 55), um sich

um die Ehre zu bewerben , dem Kaiser Tiberius

einen Tempel weihen zu diirfen, die aber den
Smyrnaern gewahrt wurde. 395 n. Chr. wird H.
ein Teil des byuantinischen Eeiches. 1402 von den
Johanniterrittern erobert; 1404 aus den Werk-
steinen des Maussolleions das Castello di S. Pietro

durch den deutschen Eitter Heinrich Schlegelholt

aufgefuhrt (Newton History II 1, 74). Der

und die Insel Taramptos (?) (jetzt Tarandos) zu
H. ; vgl. Eev. Arch. 1896, 94. AuBerdem wird
noch eine dalaooa mit einem ogxvvclov genannt.
S. noch Dorion pedion Hermol.-Steph. Byz.

S. Bd. V S. 1563 und den Art. Hekataie.
Gymnasion: Mit Einverstandnis des agyptischen

Herrschers (Newton History II 1,69. 112, 687)
erriehteten im 3. Jhdt. die Halikarnassier ein

Gymnasion. Newton (History II 1, 277) ver-

Name H. verschwindet fast ganz, das Gebiet der30mutet, daB bei den Euinen des b3rzantinischen

Stadt zwischen den Mauern heiBt Miar} , d. h.

der dort zwischen Gestade und Anhohen gelegene
Flecken oder labia (d. h. die Verschanzung), Corio-

lano Cippico im J. 1472 (p. 269) neben dem
Castel S. Pietro (ehemals Zephyrion oder ZecpvQa)

(Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien CXXIV tiii 39).

^ber die Schicksale von H, im Mittelalter und
unter den Bittern Sainte-Croix Sur la Chrono-
logie des Dynastes ou Princes de Carie, Memoir.

Klosters Ayla Magiva plate XLVIII, wo Spratt
und EoB das Maussolleion vermutet hatten, ein

Gymnasion gestanden habe. Hafen: Nach Scyl.

98 hatte H. zwei Hafen, darunter einen verschlieB-

baren. Kal alios XtpLyjv zzeqI zfyv vfjoov (d. h.

Plan nr. VTI) ostlich davon. Vitruvius II 8 unter-

scheidet zwei Hafen, einen als secretus partus
latens mocnibus (Korrektur von L, EoB) wohl
als Arsenal zu denken. Er ist kaum gleich dem

de l'lnst de France Classe d'hist II (1815) 561. 40«Ae((ttoc: hfirjv des Skylax (Plan nr. VII). Xew-
582. Newton On the Sculptures from the Mauso-
leum of H., Classic. Mus. XVI.

Agora Vitruv. II 8: ganz unten langs des

Hafens (westlich von Plan nr. VI). Aus den Wor-
ten est oonstitutum (nicht erat) kOnnte man
schlicBen, daB die Agora erst unter Maussollos
dort eingerichtet wurde. Hier ist wohl auch die

Statte der kgy ayog^ des 5. Jhdts. (Michel
Eecueil nr. 451) anzusetzen. 'AxQolidog Vitruv.

ton History II 1, 271 u. a. setzt ihn westlich

von Zephyrion an, Judeich Kleinasiat. Stud.

249f. ostlich davon. Nach Vitruvius (II 8) fuhr

Artemisia fossa facta unbemerkt nach Ostenr

ohne aus dem groBen Hafen fahren zu mussen.
HauptstraBe (platea ampla latitudine. Bei
Vitruv. II 8, 14 verglichen mit der yraecinctio

[did£a)fia] eines Theaters), fiihrte vom Tor nach
Myndos zum Tor nach Mylasa, Arrian. an. I 20, 4.

II 8, 11: in summa aree media Martis fanum h0 21, 1. An ihr lag das Maussolleion. Mauern
habejis statuam eolossi

,
quam axgohi^ov nomi-

nant, nobili manu Leocharts (so die beste Les-
art) factam: hanc autem statuam alii Leocha-
ris, alii Timothei putant esse (vgl. Plin. n. h.

XXXVI 4) eine Kolossalstatue des Ares, New-
ton History I 49. Akropolis (ij ziohg axga;
Strab. IX 657: ditir} 6' jjv, vgl. Diodor. XVII
23 dxQOJtoleai xakalg ttExoo^ttjfisvrj). Wenn man
das Stadtbild ubersieht, glaubt man mehrere

und Turme aus der Zeit des Maussollos, s.

Judeich Athen. Mitt. XV 142 und den Art.

Mylasa, vielleicht (Newton History II 1, 268)
aus spaterer Zeit: Von den antiken Stadtmauern
aus Trachyt, Kalkstein und Tuff sind noch recht

wohl erkennbare, dem Gelande ausgezeichnet an-

gepaBte Zuge vorhanden (Newton History II 1,

267). Die Teile, die dem Gestade naher Waren,
hat man im Mittelalter als Baumaterial ver-

Akropolen unterscheiden zu mussen. Auch die 60 wendet. Durch Tiirme, deren viele noch in Stock-
Salmakis und die Zephyrionbefestigung kQnnten
als solche in Betracht kommen. Aber in spaterer
Zeit ikamen nur zwei, die Salmakis (Plan nr. II)

Arrian. an. I 23, 3) und Zephyrion, Zephyra
(Plan nr. VU1) in FTage, die bei Arrian. an. I

23 SxQa y ir rfj vrpqi genannt wird (Gronovs
AnderungsvoTSchlag nnnotig) ; Diodoros, der XVII
23 Ton mehreren Akropolen der Stadt H. ge-

werkshohe vorhanden sind (schwachster Punkt
334 v. Chr. ,Tripylon' beim Tor nach Myndos),
und unmittelbar vor der Belagerung durch Alex-

andros d. Gr. waren sie auch durch 30 Ellen
breite, 15 Ellen tiefe Graben (Arrian. an. I 20, 8)
geschiitzt, die Alexandros teilweise austullen lieB.

'stlich von der 3tadtmauer ist auf eine ansehn-
liche Strecke noch ein anderer Manerzng erhalten,
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denndas EUand A^cwmaos jetzt Orak Ada) Uegtnicht mnerhalb der Stadt, sondern ist 5 km daylnentfemt Beschreibung des Felsvorspmngs mw.U an'

[BurchnerJ

Halffcobastfigon (t^ 'Altxopdorayov = Meer-
saline, ey'%<oQia>$ imXeyo/iSvij), alter Weg anMeeres-
salinen und Fischteich bei Smyrna im antiken

lonien, im Gebiet des Klosters x<av Aifipmv bei

Smyrna, genannt bei einer Grenzbeschreibung.

Acta et Diplom. ed, Miklosich und Mtiller IV
lOf. Vgl. Tomaschek S.-Ber. Akad. WienLXXIV
vni 28. [Biirchner.J

Halikyai ('AAtitvat Steph. Byz. s, v. = Theo-

pomp. frg. 328 Grenfell-Hunt. Diod. XIV 48 , 4

fbergestellt von Gronovius, ayxvgai die Hss.].

'AZutvaToi Thuc. Vn 32, 1. Diod. XIV 54, 2. 55.

7. XXII 10, 2. XXIII 5. Steph. Byz. s. v.;

. . . KYAIOI2 eine attische Ins chr. beiKoehler
Athen. Mitt. 1879, 30f. Halieyemis Cic. II. Verr.

Ill 13. 91. V 15. Plin. Ill 91), eine kleine Stadt

Siciliens, wird seitCluver gewohnlich mit dem
modernen Salemi, etwa 33 km Ostrich von Lily-

baion, identifizicrt mit Hinweis darauf, daB beide

Namen auf ,Salz f deuten. Mit Eecht betont Be-
loch Herm. XXVIII 631. daB dieser Ansatz auf

sehr schwachen FiiBen ruht. In der Gegend von

Salemi rnufi die Stadt allerdings gesucht werden

,

da sie nach Angabe des Steph. Byz. s. v. zwischen

Lilybaion und Entella lag. Da bei Thuc. VII 32,

1

— wo allerdings nicht ganz unbegrundete Zweifel

gegen die Richtigkeit der Uberlieferung des

Namens erhoben worden sind, da H. in einem

Atem mit dem ostsicilischen Eentoripe genannt
wird; man hat auch an zwei Stadte des Namens
H. gedacht — die Halikyaier zu den Sikelern ge-

rechnet, bei Diod. XIV 48, 4 und 55, 7 den Si-

kanern entgegengestellt werden, so ist wohl dar-

an festzuhalten , daB H. eine sikelische Stadt

war, und der Versuch Holms (I 61; Freeman-
Lupus 1 103. 502 stimmt bei), sie fur die Sikaner

zu vindizieren, muG ebenso abgewiesen werden

wie lingers These (Philol. XXXV 210ff.), H. sei

eine Elymerstadt gewesen. Auf dem hypotbe-

tischcn Boden der Frage nach der vorgriechischen

Besiedlung Siciliens ist Achtung vot der tTber-

lieferung das erste Gesetz. Die wenigen uns er-

haltenen Notizen aus der Geschichte von H.
erweisen sie als Klcinstadt , die, fur gewohnlich

gemiifi ihrer Lage in der EinfluBsphare Karthagos
stehend, jedem Eroberer ihre Tore offnen muS.
Welch e Eolle H. in den westsicilischen Wirren
urn die Mitte des 5. Jhdts. gespielt hat, ist leider

bei dem trummerhaften Zustande der oben zitierten

attischen Inschrift unmOglich mit irgend welcher

Sicherheit zu eruieren, vgl. Freeman-Lupus
II 513—518. Iin KTiege zwischen Syrakus und
Athen steht H. gleich den andern Sikelergemein-

den zu Syrakus (Thuc. VII 32, 1). Im Feldzug
des Dionysios gegen Motye vom J. 397 gehort
es anfanglich zu den wenigen Stadten. die den
Karthagern treu biciben {Diod. XIV 48, 4) und
wechselt dann zweimal die Farbe (Diod. XIV 54.

2. 55, 7). Von Pyrrhos wird H. 278/7 (Diod. XXTT
10, 2), von den Eomern 263 (XXILT 5) gewonnen.
Cicero rechnet H. zu den sine foedere immunes
etpitates ac liberae (Verr. HI 13) und berichtet

,

daB Verres von den dort ansassigen Fremden durch
seinen Abgesandten P. Kaevius Turpio 15000
Sesterzen iiber den Zehnten hinaus erpressen lieB

(Verr. m 91 ; vgl. auch V 15). Plin. Ill 91 zahlt

die Haiicuenses zu den stipendiarii. Mftnzen

und Insehriften von H. sind bisher nicht bekannt;

inschriftliche Erwahnungen finden sich auBer in

der oben besprochenen attischen Inschrift bei

De Eossi Inscr. Christ. I p. 242 nr. 573. p. 407,

nr. 916. Vgl. Holm Geschichte Siciliens im
Altert. 161. 358 usw. Freeman-Lupus Gesch.

SiciUens I 103. II 513ff. usw. [Ziegler.]

Halikyas s. Lykos.
Halimede ("Ah-fnijdt] , wohl ,die im Meere

waltet'), Nereide bei Hesiod. Theog. 255. Apol-

lOlod. I 2, 7. [Eitrem.]

Halimetus, erwahnt 699 = 55 von Cic. ad
Att. IV 12.

r

pinnzer.]

Halimns (Ahfxovg, Demot. 'Ahftovaiog), einer der

kleineren Demen im stadtischen Bezirk der Leon-

tis. Nach Strab. IX 398 war H. dem Phaleron

benaehbart, und daB es am Meere lag, geht aus
dem Namen hervor. Im Bereich dieses Demos
nennt Pausanias ein Heiligtum der Demeter Thes-

mophoros (I 31, 1), das identisch ist mit dem
20 Demetertempel beim Vorgebirge Kcohdg, s. Hesych.

KoyhaQ ' sari 8k xai Arjfir}tQOQ tegop avro&i zzolv-

oxvlov. Yon groBer "VVichtigkeit fur die topo-

graphische Ansctzung von H. ist ferner De-
mosthenes

1

Angabe , daB es 35 Stadien von
Athen entfernt war (LVII gegen Eubul. § 10).

Demnach ist der Demos, wie Milch h ofer in

den Karten von Attika (Text H 1— 4) des naheren
ausgefuhrt hat, in der Gegend des Kaps rgsTg

avqyoi siidlich von Georgios zu suclien, das die

30 phalerische Bucht im Osten abschliefit; dieses

Kap ist die Kcohdg der Alten. Das Vorhanden-
sein der Salzteiche bei Georgios ist eine Besta-

tigung fiir die Eichtigkeit der topographischen

Festlegung des Demos H. (vgl. Milchhofer
Karten von Attika, Text II 1—4 und Abh.
Akad. Berl. 1892 Anhang S. 23. Loper Athen.
Mitt. XVII 3781'.). Die fruheren Topographen
Hanriot Eecherches sur la topographie des demes
de l'Attiquc 701. Ulrichs Reisen 11 ICO und

40 Bur si an Geographic von Griechenland I 361
setzten falschlich den Demos Phaleron bei Tgetg

xvgyoi an und waren infolgedessen gezwungen,
H. weiter nach Suden zu suchen, was sich mit
Demosthenes' Entfernungsangabe nicht vertriigt

(s. Phaler). Es bleibt noch die Frage zu erortem,

ob H. zum Stadtbezirk oder zur Paralia ge-

rechnet werden muB. Nun steht fest, daB zur

Kustentrittys der Leontis die Demen Sunion,

Potamae, Deiradiotai und Phrearrioi gehoren, die

50 siimtlich im Siiden der Halbinsel liegen. Des-

halb ist es wenig wahrscheinlich, daB H. zum
Kustenbezirk zu rechnen ist, denn es wiirde eine

vollkommene Enklave bilden. Dagegen sprechen

die von Loper Athen. Mitt. XVII 389ff. zu-

sammengestellten Demen- uud Prytanenverzeich-

nisse sehr entsehieden fur die Zuweisung von
H. zum Stadtbezirke. Lflper hat namlich er-

kannt, daB die Demen nach ihrer lokalen Zu-

sammengehOrigkeit aufgefuhrt werden, wenn es

60 auch vielleicht zu viel behauptet ist, daB in dem
Prytanenverzeichnis IG n 864 jede der drei Ko-
lumnen je eine eine Trittys reprasentiert. Da
nun IG II 864 und 991 H. neben anderen Demen
mit dem stadtischen 2xa[if$ovidai vereinigt ist, so

hat Loper den zutreffenden SchluB gezogen, daB
es gleichfalls zum Stadtbezirk zu rechnen ist (vgl.

a. a. O. 378—392. Milehhofer, der Abh. Akad.
Berl. 1892, 19 H. als Enklave des Kustenbezirkea



bezeichnete, hat Athen. Mitt. XVLTI 294ff. seine
Ansicht zu Gunsten von LOpens Vorschlag ge-
andert. v. Wilamowitz Aristot. und Athen II
156. KirchnerProsop.Att.n507). [Kolbe 1

Halion s. A lion.
"
J

Halios. 1) Halios, Sohn des AlKnoos in der
Odyssee VIII 119. 370.

2) Halios, ein Lykier der IHas in einer lan-
geren Namenliste V 678. Die dort Aufgezahlten

xiaurrnotmos 2268

warden Ton Odysseus getotet. (AnVdtrS w rd 10 07 1^^° r4eorww P' * 538
'
556

' XX
der Name zitiert: Ovid. met^Xm ^8 feZf ™ ^£L?° m^JT¥ sein J** ?«:der Name zitiert: Ovid. met. XIII 258, ferner
Tzetz. Horn. 98). - Der Name, der immer an der-
selben Wtelle steht - "Ahog ze und 'AXuiv »
im dntten FuB'— ist in der Odyssee einer der
auf Meer und Schiffahrt bezuglichen Phaiaken-
namen, m der Ilias ist er ganz" farblos.

3) Halios Geron {"Altos yrgmv). Nach Dio-
nysios Byz. p. 20 (Wescher) Kultname ernes Meer-
gottes, der bei Byzanz auf einer Hehe am Bos-
tmriii Bin TTail-;»j..-« t o i-\ -. .

.

des Heraklea und Kyknos als (menschlich gebil-

Berlin 1732, Gerhard AuserL Vas. 122f. SchlieB-

Jf r^t?
SlCh d

5
e Bezeich™g Halios Geron beiden Dichtern und zwar bei Homer (immer dXtoto

ytQortog als VersschluB) fiir Proteus Od. IV 365, fur
Phorkys Od. xm 96. 345. Ferner heiSen die MeZmadchen xovQai aXhto ySgorzog Od. XXIV 58 und

n7TT?!l r4>www H. I 538. 556. XX

porus ein Heiligtum besaB. Der^^^20^^"^!^"^^'^dene Staatskult war auf Grund einer Traumer- mertStT.TJS"A™*™*^ s
.

c1u^dene Staatskult war auf Grund einer Traumer-
schemung eingerichtet worden. Halios Geron
wurde von den einen mit Nereus, von andern nut
Ihorkys oder mit Proteus identifiziert, wahrend
wietf er andere ilm fur den Vater der Semistra er-
klarten einer byzantinischen Nymphe, die dieAmme der Keroessa, der Tochter der Io, gewesen
ist (Dion Byz. p. 12). Nach einigen habe er dem
lason und den Argonauten den Weg gewiesen und

_„_, . 1V, ±MMai .l gcucigt sein wira, sse-
reus zu verstehen, obgleich dessen Name beiHomer gar nicht undNVQn i8£g nur im Anfang von
n. XV in vorkommt. Bei Hesiod hat Nereuf den
Zusatz w r ao xaleovat ycQovza (Theog. 234), und
die Meermadchen sind NVorjog xofieJ^ r*.
ewroffjTheog. 1003). Pindar Pyth. IX 94 zi-
tiert ein Wort des altos yi^v (in dem die Schol.
den Nereus sehen)

: xeXvog alvslv xai xbv ir&o6y
Tiavxi dvpfa ouv te dixat xala ^w ' IW«rHue itithtkI jiT«n«, W * n n ^ '

sie durch die Enge gefuhrfc ,^ew fa TOu ^vww? 30 klese.
(der sonsr iinlmVanTif d/.T.^«+\ _i . ' T(der sonst unbekannt scheint) ro ^Vo? 6'vra' In
trythion m Lakonien wurde cin GeTon verehrt
em Meergott, den man mit Nereus gleichsetzte
(
i £ J>? ?

1 '

TT
8) " SchlieBlich ™de naoh Sehol.

Apoll. Rhod. n 767 .bei den Ibeiern', d. h. in
einer griechischen Kolonie Spaniens ein Geron
verehrt, den man mit Glaukos identifizierte. Es
gab dort erne rtavxov axQa, die, wie der Ver-
gleieh nut Avien. ora marit. 263f. Gerontis arxIpnrr TimT-il nl^A. ^.z~ ~ rr' v ^^.^

mert mithm die urspriingliche Selbstandigkeit des
Namens Halios Geron durch. (Den rdeav in On-
chestos im Hain des Poseidon, der im Homeri-
scben Hermoshymnos 187ff. dem Apollon Aus-

t? ^bt
' i^ u^ner h^ Furtwangkr Bronze-

funde 97 mit der Gestalt des Halios Geron gleich-
gesetzt. Das bleibt unsicher.)

a 4.P Sf
llos^ Posoidon \AXiov dk TQiatmr) steht

Anth. Plan. 214, poetisch, nicht als echte Epi-

G6tterlehre III 158; U. keLtoi^^^J^''^^PS*^ ^Getterlehre III 158; rgl Meineke Anal. Alex

f.V' Uuhn De Menelai itinere 19). Diesedm Zeugnisse lehren, dafi (Halios) Geron wirk-
lich Eigenname war, und beweisen, daB die an-
tiken und modernen Identifikationen dieser gott-
lichen Gestalt mit irgend einem andern Meergott

io
1

rf?-
B

>,
Gaedechens

'
GIaukos ^ Meeresgott,

190 den Geron m Gythion = Glaukos setzt) falsch
sind; vgl. v. Dnhn a. O. Der Name Halios

,. „.. , . ,
[P. Frieillander.l

9) Alios donsch — "Hho$.
Haliotropios {AXtor96mo$) , Monat in Epi-

damnos, Kern Inschriften von Magnesia a fe
46 und doch wohl auch in Apollonia in Illyrien
trotz des bei Kern a. a. O. 45 uberlieferten
Halotropios. Der H. ist Monat der Sonnenwende
und wahrscheinlich der der Sommersonnenwende.

„ ,. „ [Bischoff.1
Hahpedon (AXtodov) heifit der Teil der at-
ihen EberiR rl*>r ci^"h 4,^ ,,„,v,:+4.^it- *

M«h
:
Bronwn von Olympia Taf.XXXIX „T. 699 : JL»?^'*T?± ^. J°J

,

??
ra

I>lus
„
ch

.5 ^blech: Bronzen von Olympia Taf. XXXIX nr 699-
vgl. dazu Furtwiingler Bronzefunde v. Olvmpia
(Abh Akad Berl. 1879) 96: Herakles kampft mit
dem fisehleibigen Ungeheuer, das auf attischen
Vasen gewohnlich Triton genannt wird. Merk-
wurdig an dieser DarsteUung ist. daB Halios Ge-
ron hier die Zeichen der Verwandlung (in ScmWe
und Feuer) hat. Derm diese Verwandlung siehtman sonst nur bei dem Kampf des Herakles mit

— ~
? --- "*^" im uuuiittciuaren an-

scamb an den xoxpo; hpijv im Norden des Piraeus
westlich der Jangen Mauern erstreckt Bei Hesych.
s. v.: Almsdov rives tov Uei9aia (paatv. sou Si
xat xotvuiQ roxog, Sg xdlm fikv f)v Mlazza, av&tg
ds xsdwv iyi-vEio finden wir eine Erinnerung
an die Tatsache, daB dieses Gebiet urspriinglich
voni Meer bedeckt gewesen war. Hieraus ist
der stellenweise sumpfartige Charakter der salz-
ialtigen Ebene zu erkliiren (Xen. hell. II 4 34

^-s^^^^JT^^SS^ 1^
und rhetis), wahrend die attischen Tritonvasen

B^Ir:1

rW
;
nd

,

lung^h* Zei^en "
Jenes archaische

Bronzeblech ako gibt diese beiden Sagen gleich-sam noch undifferenziert, und dazu pafit dSr uu-

sobers Myth. Lei. I 2192f.j Philol. Unterauch.aia a». JTemer kommt Halios G«ron heim Kampf

setzung ist zuerst von Milehhofer auf Grund
des Xenophontischen Berichtes tiber den Gang
des Treffens zwischen Konig Pausanias und
fhrasybulos (hell. II 4, 30ff. zum J. 403) richtig
bestimmt worden (Karten von Attika Text I 36?
gegen Leake Topographie v. Athen 277f. andBur si an Geogr. Griechcnlands I 264, die auch
die Halmyns (s. d.) genannte Osthalfte der Ebene
zum H. rechneten). Literatur bei Judeich To-

Hahrrhothios. 1) Sohn des Poseidon, athe-
msche Sagengestalt. Ftir H. gibt es zwei Tra-
ditionen, Stiftungslegenden des Blutgerichts auf
dem Areopag. Fur die erste Tradition tritt als
alteater Zeuge Hellauikos iv a CAz&£6og\ ein,
frg. 69, FHG I 54 aus Suidas. Etym. M. Svra-
7fm bfrw ZQtioifiw [Bekker Anecd. 444] s.
Aeetoe xayog. Da die Tradition im wesentlicheiQ

2i:ey Maurrnotnios naniaia £C&i\S

einheitlich ist, so darf man wohl auch die Einzel- tov xara Kixgoxa Aristodem in SchoL Find. 01.

Tieiten, die fur Hellanikos nicht bezeugt sind, X 83 b), im Marmor Parium ist er in Kranaoa

schon bei ihm voraussetzen. Er kommt noch ein- Regierung hinabgeschoben (vgl. Jacoby Marm.

mal auf die Sage zurilck, als er von dem Prozefi Par. 137).

des Orest spricht, frg. 82 = Sehol. Eurip. Or. In der zweiten Tradition will H. aus Zorn,

1648 Philochoros im zweiten Buch der Attliis daB sein Vater Poseidon durch Athene besiegt

(Steph. Byz. s. 'Aqetog uzdyog) stimmt mit Hella- worden ist, deren heiligen Olbaum umhauen. Da-

nikos wiyrtlich iiberein. Euripides deutet zwei- bei schlagt er sich selbst mit der Axt und stirbt

mal (EL 1SJ68; Iph. Taur. 945) auf die Geschichte (SchoL Aristoph. Nub. 1005. SchoL Aristeid.),

als etwas Bekanntes hm, und ebenso ist sie den 10 oder das Eisen springt vom Stiel und schlagt ihm

Eednern (Demosth. XXIII 66. Deinarch. I 87. den Kopf ab (Serv. Georg. I 18). Der Name

Als TOTios der Bede: Aischinesbrief 11, 8; alle- fioQiai wird ojto (x,6qov xai tov <povov tov 'AIiq-

mal in sehr ahnlicher Formulierung. Aristeides qo&iov erklart (SchoL Aristeid. Suid. Phot. s. /.io-

Panathen. XIII 170 D. [Liban. IV 402 E. kann gtai, ausgeschrieben bei Apostol. XI 75). Po-

ich nicht identifizieren]) wie den Mythographen seidon kkgt den Ares als Herrn des Eisens an

und Grammatikem (Apoll. bibl. Ill' 180. Paus. (Schol. Aristeid.). Diese zweite Tradition ist zwar

I 21, 4. 28, 5. Agallis r) KsQxvgala im Schol. aueh lokal gebunden. durch die heilige Olive im

BT II. XVIII 483. 490. Schol. Pind. 01. X 83. Pandroseion, scheint aber kunstlicher als die erste

SchoL Aristeid. LTI 64 D. Etvm. M. s. /uopiav. Serv. und wohl spater zu sein. Man wird bei ihr daran

Georg. I 18. Schol. Iuven.'lX 101), den Chrono- 20 zu denken haben, daB dem Areopag die Beauf-

graphen (Marmor Parium ep. 3. Euseb. Abr. 509) sichtigung der heiligen Oliven (fioglai) zustand,

und anderen Autoren (Lukian. jr. oqx. 39) ge- und daB das Abhauen eines dieser Baume der

lauflg. Die Stellen sind zusammengebracht und fQu<ph aoe^eiag unterlag (Philippi Areopag und

geordnet bei Jacoby MarmoT Parium 29. Zur Epheten 155f.). Aber man begreift nicht recht,

Genesis der Sage vgl. v. Wilamowitz Isyllos wie Ares rechtlich hier hineingezogen werden

190if.

"

konnte; hSchstens hatte doch das Beil isil IIqv-

H. ist Sohn des Poseidon und der Nymphe xavslcoi verklagt werden ktonen (nach Demosth.

Euryte. (Nur Schol. Pind. nennt Bathykleia, in Aristokr. § 76, Harpokr. s. em IlgvzavEicoi).

was auf eine abweichende dichterische Behand- 2) Halirrhotios der Arkader. Pind. 01. X 70

lung zu deuten scheint; doch ist die Beziehung 30 wird unter den Siegern imersten olympischen

auf den Athener H. nicht ganz sicher, vgl. SchluB Agon genannt : dv innotoi de rhpaaiv anb Mav-

dicses Artikels!). Er tut der Alkippe, der Tochter nvmg Sa^tog cbligo&iov (so Boeckh). Die ver-

des Ares und der Kekropstochter Agraulos, Ge- schiedenen Lesungen und Interpretationsversuche

wait an und wird dafur von Ares getotet (Hel- s. in den Scholien. DaB der Athener H. geineint

lanikos, Apollodoros, Pausanias usw.), mit einem sei, wird abgelehnt mit der Begrundung, die Chro-

Beile nach Etym. M. s. noQiav. Am ausfuhrlich- nologie stimme nicht (Aristodem.). Ein Scholion

sten ist Schol. Aristeid.: Als sie Wasser holen sagt 'AUqq6$io<; Mavzivevg 6fi(ovv^og ztii 'Afi}-

geht, versucht er es zum erstenmal. Darauf klagt vaion og r\v lloouStivog xai Ba&vxXeias, wo nicht

sie es dem Vater. Der schickt sie abermals Wasser ganz sicher ist, ob man die Genealogie auf den

holen und paBt auf, so daB er den H. auf frischer 40 Athener beziehen soil. Ein anderes Scholion gibt

Tat ertappt und totet. Das genaue Lokal gibt die Schreibung 2rjqog 'MiqooMov, belegt den Se-

Pausanias I 21, 4: die Quelle ist die im Askle- ros aus Hesiod (frg. 106) und nennt ihn (aus

pieion am Siidabhang der Akropolis entspringende Hesiod?) einen Sohn des H., der ein Sohn des

(vgl. Athen. Mitt. II 1877, 183L 253ff. XXI 1896, Perieres und der Alkyone ist. Didymos erklarte

31 Iff. Girard L'Asclepieion 11). v. Sybel H. an dieser Stelle lur einen Beinamen des Po-

Athen. Mitt. X 1885, 97 hat ohne Grund vermutet, seidon, ohne aber, wie es scheint, einen wirk-

Alkippe sei der ursprungliche Name dieser Quelle lichen Beleg zu haben. [P. Friedlander.]

gewesen). Damit erhalt die Geschichte ihre scharfe HalJsarna (>) 'MiaaQva; der Bildung und vieL

und oft'enbar echte Srtliche Fixierung. Oben auf leicht der Bedeutung nach verwandt mit Hala-

der Burg ist beim Erechtheion das Kekropion und 50 sarna , s. d. 1) Stadtchen im kleinasiatischen

das Heiligtum der Pandrosos (Judeich Topogr. Mysien (in der Troas), Xenoph. an. Vn 8, 17;

v. Athen 251 f), das Heiligtum ihrer Schwester h. gr. Ill 1, 6. Die Nachkommen des verbann-

Aglauros wird unter dem nSrdlichen Steilabfall ten Spartiatenkonigs Demaratos, dem von Darcios

gesucht (Judeich 272) : am Sudabhang die Quelle; H. (nebst Pergamon , Teuthrania und Gambrion

nordwestlich vom Burgabhang der AieshtigeL auf [s. o. Bd. IV S. 2030]) geschenkt worden war,

dem nun der Rest der Sage vor sich geht. Po- blieben lange in diesem Gebiet (Paus. HI 1, 8)

seidon verklagt den Ares wegen der Bluttat an und schlossen sich an Thibron an.

seinem Sohn, und die Gotter sitzen zu Gericht. 2)
r
A).loaQva (codd. Strab.XlV 657), Ortchen

Das ist die Einsetzung des Blutgerichts auf dem d. h. wohl Demos auf der Insel Kos ; inschrift-

Areopag, bei dem die Blutsverwandten des Ge-601ich ist der Name 'Maaaova bezeugt, und wohl

toteten (Poseidon !) die Pflicht der Anklage haben. auch so an der Stelle zu schreiben ; vgl. den Art.

und mit dieser Einsetzung gleichzeitig ist dessen Halasarna. [Biirchner.]

Benennung (Euseb. Abr. 509 'Agsiog xdyog sxlr)#rj Halitaia (^ 'Mtzaia Paus. VII 5, 10: Valeke-

xai dixaatrjQtov xaxsmrj). Die Bezeichnung set- naer schlug Almea vor, nach Etym. M. 60, 47

yog wurde auch erklart Std zbv'Agsa kxti nr\- 'AXiatijg Urjyi) sv 'Etpiotp; Pape-Benseler ver-

$avza to 86qv (Hellanikos. SchoL Aristeid.). Die muten, daB 'Alizaia zu schreiben ist. Vgl. Hamil-
Chronographen setzen den Vorgang unier Keirops ton Asia min. II 25), war Stadtquelle in Ephesos;

(Abraham 509 = Kefcrops 49 : Euseb. ; AXtQQA&tov b. o. Bd. V S. 2802. [Bfirchner.]
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HallthftrseB. 1) Asios von Samoa (bei Pans.

Vil 4, 1) zfihlt unter den Sebnen des Ankaios
von Samos und der Samia, der Toehter des Flufi-

gottes Maiandros, einen H. auf, von. dem wir sonst

niclits wissen.

2) Halitherses 1st in der Odyssee ein Itha-

kesier. Er heifit Maotogidrjg (II 158), Sohn ein.es

Mastor (Maozoaidt]? an gleicher Versstelle II. XY
438). Er versteht sich auf Vogemug (Od. II 158ff.).

Als Odysseus nach Troia zog, hat ei ihm die Ruck-
kehr nach 20 Jahren vorausgessagt (Od. II 171ff.).

Den Freiern deutet er ein Vogelzeichen auf bal-

dige Heimkehr des Odysseus und warnt sie (Od. II

164ff.). Mit Mentor gehort er zu den vaterlichen

Freunden Telemachs (Od. II 253, darnach XYII 68).

Zuletzt tritt H. Od. XXIY 451 mit einer Ansprache
an die Ithakesier anf gerade wie in Od. II, ja er

heruffc sich auf diese fruhere Eede. Ersichtlich ist

dieser H. vom Dichter der Telemachie erfnnden

worden.

3) Ein Halitherses stand in dem argivischen

Weihgeschenk zu Delphi, das die argivischen

Heerfuhrer gegen Theben darstellte, neben dem
Wagen des Amphiaraos (Paus. X 10, 3). Die
Liste der Heerfiihrer ist die abge&nderte der The-

bais (Bethe Thehan. Heldenlioder 110, 3. Pomp-
tow Klio Yni 1908, 1951 321ff.), nur dafi Adrast

als Kampfer zahlt und Parthenopaios als Nicht-

Argiver fortgelassen ist. H. gehort sonst me zu

den Helden. Nun kornmt aber auf der korinthi-

schen Amphora (Berlin 1655) mit dem Auszug
des Amphiaraos ein Halimedes vor, also in ganz
ahnlicher VeTknupfung wie H. in Delphi. Dar-

aus hat man auf die Identitat der beiden Ge-

stalten geschlossen (Eobert Herm. XXY 1890,

412. Pomptow a. a. O.), sei es, dafi hier oder

dort ein Irrtum, sei es, dafi eino Variante in der

Namensform vorliege. Vollig sicher ist die Iden-

tifikation nicht, sie ftihrt auch zunachst nicht

weiter. [P. Friedlander.]

Halityrns, ein judischer Schauspieler, der bei

Nero und Poppaea Sabina in Gunst stand. Er
gewahrte dem Josephus, als dieser nach Eom
reiste, um sich einiger von dem Procurator (An-

tonius) Felix verhafteter judischer Pricster anzu-

nehmen, in Puteoli Gastfreundschaffc und ver-

schaffte ihm bei Poppaea Sabina die Erfullung

seiner Bitte , Joseph, vit. 16 , im J. 63 n. Chr.

(vgl. vit. 5. 13). [Stein.]

Haliussa
(

e

A/.tovooa Paus. II 34, 8; 'AXiovoa

codd.), eine Insel an der Kiiste der Hermionis

;

ihre Identifizierung wird erschwert durch die

Verwirrung, die in Pausanias' Darstellungherrscht.

Pausanias erreicht 34, 6 von Trozen kommend
nicht weit ostlich von Hermione das Meer, er-

wahnt das im aufiersten Osten der Halbinsel

gelegene Kap Skyllaion und lafit nun eine Reihe
von Inseln und Yorgehirgen folgen, die zwischen
Skyllaion und Hermione liegen sollen, tatsachlich

aber zwischen der Stadt und einem weiter west-

lich gelegenen Punkte in west-Ostlicher Abfolge
liegen (Heherdey 46). Die Verwirrung hat
Schell erkannt, dann Bursian besprochen;
endlich hat Lolling durch Vergleichung der
Pausaniasstelle mit den wirfclichen Verhaltnissen
die^ Sachlage im wesentlichen geklart Die lite-

rarische Seite der Frage ist vielfaeh erfl-rtert, die to-

pographwche hat nor noch Miliarakis be-

handelt (vgl. die Karte zum Artikel Halieis).
Gehi man von dem Endpunkt lier Route bei
Pausanias aus, so ist die dxtjy ml Uooeidtov die
Landzunge Bistis, der atyicdog ftt}voei6^s die

Bucht Hag. Anargyri, Hydrea = Hydra, Apero-
pia = Dok6s, Buporthmos = Kap Musaki, Tri-

krana = Trikeri, Kolyergia = Kap Miliands (auf
der franzOsischen Karte falschlich Mylonas, Lol-
ling 108), Aristera = Spetsopiila, das auch Ra-

lOsteri genannt wird (Miliarakis 255) oder Ara-
steri (Lolling 112), Pityussa = Spetsai (die

altere Form Petsai, Miliarakis 2561). Es folgt
die Insel H. ; es scheint das nacfistliegende,

in ihr die Insel Chinitsa zu erkennen, die sud-

lich vor der Einfahrt in den Hafen von CheH
hegt. Lolling (111) hielt sie offenbar fiir zu
unbedeutend; deshalh erklart er: die Halb-
insel westlich von Cheli, ,\velche jetzt durch
den Salzsee von Ververonda sowie einen schmalen

20 nur aus Humus bestehenden niedrigen Isthmus
mit dem Lande zusammenhangt , bildete eine

Insel und ist H.' (ebenso Heherdey auf seiner

Karte und Hitzig-Blilmner). Ob die beiden
Isthmen wirklich so jungen Ursprungs sein kon-
nen, dariiber gewinnt man auch aus Philipp-
sons knapper Bemerkung (Pelop. 50) keine Ge-
wiBheit. Die englischen Seekarten zeigen zwi-

schen Cheli und dem Salzsee Erhebungen, die

fiir Diinenbildungen zu betrachtlich sind. Nun
30paBt aber die Charakteristik , die Pausanias von

H. gibt, ausgezeichnet auf Chinitsa: Tiaqsysrat dh

avtrj lifih'a ivoQfzioao&at vavotv ijztzrffetov. Nach
der englischen Seekarte 1502 besteht die Insel

aus zwei Fliigcln, die durch einen kurzen, schma-
len Isthmos verbunden sind; so entstehen zwei
kleine Hafen; der nordliche ist etwa 60 m breit

und greift 100 m tief ins Land ein. Bei siid-

lichen Winden mochte es den Kiistenfahrern

allerdings willkommen sein, hier Schutz zu
40 finden (ivoQ/j.ioao&at). Lol lings Erkliirung: ,Der

bequcme Hafen bei H. ist Porto Cheli' isfrsprach-

lich und sachlich unmoglich. Ein etymologischer

Zusanrmenhang zwischen dem Namen der Insel

und dem Namen der Stadt Halieis (s. d.) t die

mit groBer Wahrscheinlichkeit an dem Hafen-

von Cheli gelegen hat, ist jedenfalls nicht hor-

zustellen (s. Dittenberger Herm. XLII 5, 1).

Ist also H. die Insel Chinitsa, so ist das Yorge-
birge Bukephala = Kap Korakia, und Kap Thynni

50 ist das (westliche) Vorgebirge Skyllaion. Schon
Heberdey (48) sah sich zu dem Schlufi ge-

drangt, dafi ein Vorgebirge im Westen ,dnrch

Xamensahnlichkeit (oder Gieichheit?) Anlafi zu

der Yerwechslung mit dem Skyllaion gab'. Vor-

sichtiger wird man sagen t da6 es Periploi gab,

die das Skyllaion falsch auf die Westseite von

Hermione verlegten; von zwei Yorgehirgen des

Namens ist nirgends die Hede. Artemidor. bei

Strab. VIII 368: 6 fikv (6 'Agyolixos xolnog)

60 (i£%Qi iov ZnvV.aiov . . . ., 6 $£ (6 'Egptovixos;)

(i£XQt xqqs ATytvav xzL ; Plin. n. h. IY 18 nennt

Hermione zwischen Skyllaion und Isthmos. Pan*

sanias selbst setzt das Skyllaion Ostlich von
Hermione an (34, 7. Heherdey 46; Roberts
gegenteilige Anffassung (229) ist mir unver-

standlich). Deshalb ist es allerdings wahrschein-

lich, dafi ei den behandelten Ahschnitt einem
Periplus entnahm, wie znerst Lolling behftup-

za^o jaauzones

tete, dem sich Kalkmann und Reitz und be-

sonders nachdrucMich Heberdey angeschlossen

haben. Bursian und Gnr 1 i tt nehmen an, Pausa-

nias habe sich bei der Bearbeitung seiner eigenen

Notizen geirrt (s. dagegen Heberdey 47, 54),

nnd ahnlich denkt sich Robert die Sache. Wie

der Irrtum mOglich war, wird damit nicht erklart.

Schell De agro Troezenis 11. Bursian Geogr. II

86, 3. lOOff. Lolling Athen. Mitt. IY 1879,

105ff. Kalkmann Pans. d. Perieget 181. Reitz 10

De praep. vm$ ap. Paus. usu locali, Diss. Frei-

burg 1891, 20. Gurlitt t!ber Paus. 4391 He-
berdey Die Beisen des Paus. 46ff. Robert Paus.

als Schriftsteller 228. Miliarakis rewyQayta

'AeyoXidog nal KoQiv&tas. Frazer Paus. HI
2911 Hitzig-BliimnerPans.I2, 644. Karten:

Carte de la Grece. Admiralty Charts 1525. 1502.

Miliarakis. [Bolte.]

Halizones, Yolk an der Nordkiiste Klein-

asiens, Horn. II. II 856. Strab. Xn 5491; vgl. 20

Alybe. [Buge.]

Halkyone. 1) Die Namensform Halkyone ent-

behrt der sprachlichen Berechtigung und durfte

durch volksetymologische Yerkniipfung mit «A?

entstanden sein; richtig ohne Aspiration, s. o.

Wernicke Bd. I S. 1579ff. Zu Wernickes Aus-

fiihrungen ist hinzuzufiigen, daB die unter Nr. 5

(a. O. 1581) genannte Alkyone mit der Mar-

pessa und nicht ihrer Toehter Kleopatra identisch

sein mufi, wie eine genaue Interpretation der Ilias- 30
stelle IX 557ff. ergibt, vgl. Anecd. Graec. Paris.

(Cramer) 4, 5, 3. Nimmt man das gegentiber der

bisher stets vertretenen Ansicht an, so lttsen sich

verschiedene Eatsel der Marpessasage. [Sittig.]

2) Nach Plin. n. h. IY 27 eine Stadt am Mali-

schen Meerbusen. Sie ist sonst unbekannt, Kip
Thessalische Studien, HaUe 1910, 38. [Stahlin.]

Halkyoneus. 1) Sohn des Antigonos Gonatas,

nahm an dem Feldzuge gegen Pyrrhos teil, in

dem dieser seinen Tod fand (o. Bd. I S. 2415), 40
und wurde von seinem Yater getadelt, weil er

Pyrrhos
1

Kopf im Triuniphe zu ihm brachte (Plut.

Pyrrh. 34). Er fiel noch bei Lebzeiten seines

Yaters in einem Treffen (Plut. com. Apoll. 33.

119o. Aelian. var. hist, m 5). [Kroll.]

2) s. Achyoneus.
Halkyoiiis s. Alkyonis.
Halma {al/ua), der Sprung als Leibesiibung.

Vor alters stellte er einen selbstandigen Wett-
kampf dar, bei welchem auch ein Preis zu ver- 50
dienen war (Phil. Gymn. 3). So bei Homer, wo
er zwar nicht in der Ilias, wohl aber Od. VIII
103. 128 bei den Phaiakenspielen erwahnt wird.
In historischer Zeit wird er bei den Wettkampfen
nur als Bestandteil des Pentathlon (s. d.) zuge-
lassen. K r a u s e Gymn. 285 setzt auch dei den
Griechen wie im jetzigen Turnen Weitsprung,
Hoch- und Ticfsprung voraus, doch ist der letzt-

genannte auch in der einzigen Stelle, die

Kranse anfuhren kann, Sen. ep. 15, gar nicht be- 60
zeugt, und ebensowenig konnen die von de Bidder
in Daremberg-Saglio HI 6 fiir Hoch- und
Tiefsprung angegebenen Beispiele denselben er-

weisen. Als tftrang in der Palastra oder zu
hygienischen Zwecken konnten ja beide zuge-

lassen worden sein, dafi jedoch im Wettkampf
nur der Weitsprung iiblich war und auch in der
Palastra vornehmlich geubt wurde, geht aus der

P&nly-WtssowA-KxoU VII

monumentalen und sfehriftlichen Dberlieferung

einhellig hervor. Sicher ist ferner auch, dafi er

in historischer Zeit mit Halteren (s. d.) ausgefuhrt

wurde und, wie das Pentathlon iiberhaupt, von
Flotenspiel begleitet war. Letzteres bezeugt

Paus. Y 7, 10. VI 14, 10. Ps.-Plut. de mus. 26.

Phil. Gymn. 55. Ygl. Krause Gymn. 389.482.

Pinder Funfkampf 971 Mie Jahrb. 1 PHI.

CXLYII 792. Haggenmiiller Funfkampf
15. Leonardos Olympia 69f . Auch auf

Yasenbidern, z. B. Sprung allein unter Floten-

begleitung Inghirami Yasi fltt. I 83, mit

anderen Ubungen Gerhard Auserl. Vas. 260
(Reinaeh II 129); Ann. d. Inst 1846 tav.

dagg. M (Reinaeh I 272). Wien. York D 5.

Nicht vollig einig ist man dagegen iiber die

Art der Ausfiihrung, und man schwankt, ob man
einen einfachen oder einen Dreisprung anzuneh-

men habe. Ftir letzteren entscheiden sich Wass-
mannsdorf Monatschr. f. d. Turnw. 1885,

270. Fedde Funfk. d. Hell. 1889, 22fi. M.
F a b e r Philol. L 478ff . H u e p p e Allg. Sport-

zeitg. 1899. K uppers Arch. Anz. XY 104ff.

1541; Monatschr. 1900. Ein solcher Dreisprung
besteht aus zwei Sprungschritten und einem

dritten Sprung mit beiden FiiBen und wird

heute noch als 7ir}br}p,a in Griechenland geiibt.

Als Stiitze fiir diese Annahme wird zunachst

angefiihrt Bekker Anecd. 224 f$a.TV)Q to axgov rov

t&v 3ievxa-dla>v cxdfifiarog , a«p' ov aXlovxat to

tiq&tov. SeXevKog. Svfiftayos dh zb fisoor, d<p' ov

dlofisvoi ndXiv s^dXXovzat, ferner die beiden aus

dem Altertum bekannten kolossalen Rekord-

spriinge: vor allem der mehrfach bezeugt e des

Phayllos von Kroton (s. d, und Gardiner
Journ. hell. Stud. XXIY 71ff. 771) iiber 55Fufl,

worauf das Epigramm gemacht wurde nevr'' ml
7iF.vTr}H0vw TioSas Tirjdrjae $avXXoQ (Schol. Plat.

Crat. 413 A. Schol. Aristoph. Ach. 213) und
als zweiter der des Lakoniers Chionis mit 52',

vgl. Afric. bei Euseb. zu 01. 29 JLiovig Adxcov
otddtov ' ov to aXpa vfi' 7ioho~>v. Verglichen mit
dem modernen Sprungrekord von 24' ll 3

/4
'' er-

schcinen die beiden Leistungen bei einfachem

Sprang unmOglich, und man muBte einen Fehler

der Cberlieferung bzw. fabelhafte tTbertreibung

voraussetzen. Dies nimmt denn auch Gar-
diner a. O. 70ff. in ausfuhrlicher Darlegung
an und halt im AnschluB an altere Gelehrte wie

Krause, Grasberger u. a. nur einen ein-

fachen Weitsprung im Altertum fiir moglich.

Eine absolut sichere Entscheidung scheint das

vorhandene Material noch nicht zu gestatten. Die
Anhanger des Dreisprungs mussen zugeben, dafi

die gesamte altere schriftliche und monumentale
t
v
berlieferung hievon ganzlich schweigt, und dafi

sich Schwierigkeiten bei der Anbringung des

mittleren fiaTrjg ergeben, den Gegnern wiederum
fa'llt die Aufgabe zu die angefiihrten allerdings

sehr jungen Zeugnisse zu erklaren oder zu eli-

minieren. Von dieser Grundfrage abgesehen

laBt sich iiber denVorgang im einzelnen manches
feststellen.

Das H. wurde, wie gesagt, durchaus mit
Spnmggewichten ausgefuhrt. Hauptstelle dafur

ist Phil. Gymn. 55 aXxr)Q de stevxa&Xtav pkv
svgtjfta, £VQ7}xai $e ig to SXfta, atp" civ di) xai

&v6fia0tai' ot vag rdpot to nqdypa ;[alwift>«go*''

72



2275 Halma Haknyris lacus 3276

tfyoHfttpoi z&v iv ay&vt r<p re avXtp Jigoosyslgovoi

Wf sttjd&vta feat tq> aXrfjQi TtQOQekaxpQvvovat

'

rtOfar6g re yag tw xetS^v &G<poXi)s xal to pfj/&a

idgatov zs xal evotjfiov sig rtjv yfjv ayet. xovzl ds

6tz6gov S.$tov ol voftot dijXovatv • ov yhg £vy%co-
qovoi dtafiEXQelv to tttfdqfta, Ijv pr} agzicog £%tj tov

ixvovg. Dazu Aristot. Probl. V 8, 881 b 5 6 phv (sc.

Ttsvta&kog) ixeI^ov aXXszai sxcor ij fiij s%aiv aiz^gag.
Die Sprunggewichte beschweren also nicht den

beschwerten Arme nach vorwarts gestreckt,
letztere, wie er schon fast den Boden erreichend
die Arme mit den Hanteln zuruckreifit, ma im
Niedersprung nicht voxwartszusturzen, sondern
ein Prjfia sdQaZov zu gewinnen. Der wahrend des
Sprunges durch die Hanteln nach vorwarts ver-
schobene Schwerpunkt wird im letzten Augen-
blick wieder riickTeilegt und, so die Vorwarts-
bewegung des Korpers durch den RiickstoB

Athleten, sondern crleichtern die tJbung, sie be- lOaufgehoben, der Athlet wurde sonat auf das
wirken Sicherheit in der Bewegung der Hande Gesicht fallen. Die Darstellung zeigt auch, wie
und den verlangten festen und eleganten Nieder-
sprung. tTber die Handhabung besagt die Stelle

nichts, hier mfissen die Monumente aushelfen,
wobei aber alles auszuscheiden ist, was ein zu-

falliges Hantieren mit den Hanteln bedeuten
kann und nicht mit voller Sicherheit auf den
Sprung selbst gedeutet werden muB; so werden
z, B. diese Gerate mehr oder weniger eilig her-

die Lange des Sprunges markiert wurde. Man
sieht namlich mehrere aufrechtstehende Striche,
die mit naiver Perspektive offenbar Furchen im
Boden vorstellen. So auch auf einer Gemme,
jetzt Furtwangler Ant. Gemm. XVII 42. Auf
diese Furchen, fiod-Qog nach Schol. Pind. Nem.
V 19, spielt Pindar a. 0. an: paxQa pot 8y
amo'&ev alftaty vjtoaxdjtroi tig (vgl. K r a u s e

beigetragen (rf. Schale des Brit. Museum E 58,20Gymn. 394). Gemessen wurde die Weite des
abgeb. Gardiner a. 0. 190, Fig. 10). Deut-
lich hierher gehCrig ist zunachst eine Gruppe von
Darstellungen wie z. B. Ann. d. Inst. 1846, tav.

d'agg. M (andere Beispiele bei Juthner Ant.
Turng. 13, 11): der zurtickgeneigte Oberkorper
der Athleten ruht auf dem etwas eingeknickten
einen Bein, wahrend das andere leicht vorgesetzt

oder erhoben erscheint und die bald holier, bald
niedriger vorgestreckten Hande die Hanteln

Sprunges nach Poll. Ill 151 mit einem xavcov.
Um den Niedersprung zu erleiehtern und unge-
fahrlich zu machen, muBte der Boden in der
richtigen Entfernung gelockert werden. Der be-
treffcnde Platz hieB dann ra soxafiuiva oder
oxanfia (s. d. und Gardiner a. 0. 705.),
Phayllos, der daruber hinaus auf festen Boden
sprang, soil sich ein Bein verletzt haben (Suid.
s. vtzeq ra eaxafifieva 7tr)8av). Die AbspTung-

halten. Dafi
_
hier ein Aufwartsschwingen der 30 stelle, die man sich nicht als Sprungbrett, son-

Hanteln bezeichnet ist, wie Gardiner 185
meint, scheint mir nicht richtig. Naher liegt

anzunehmen, dafi sich der Athlet unmittelbar
vor dem Anlauf zum Sprung oder vor dem Ab-
sprung selbst befindet, und damit entsteht auch
die Prage, ob das H. mit oder ohne Anlauf vor-

genommen wurde (Gardiner 187ff.). In der

Palastra ist sicherlich beides getibt worden, denn
eine Reihe von Darstellungen zeigt auch trainie-

dern als Sprungsehwelle vorzustellen hat, hieB
paxJie (s. o. und Bd. Ill S. 122).

Aus der oben angefiihrten Stelle in Aristot.

Probl. ist wohl zu schlieBen, dafi der Sprung
auch ohne Halteren geiibt wurde, was ja das ur-

spriingliche gewesen sein muB und noeh bei Ho-
mer iiblicli war. In historischer Zeit kann dies

jedoch nur zur Ubung vorgenommen worden
sein, da bei den Wettkampfen ausnahmslos Hal-

rende Hanteltrager im Gehen oder Lauf (Mus.40teren vorauszusetzen sind. Gardiner a. 6.
Greg. XVII la. Gerhard Aus. Vas. 259. 260.

294. Mon. d. Inst. I, XXII 8 = Arch. Ztg.

1881, IX 1. Klein Euphronios 306. Mus.
Borb. XIV 56, besonders deutlich am tuskula-

nischen Mosaik Mon. d. Inst. VI. VII 82), aber
jener Typus mit vorgestreckten Handen ist doch
mit einem Anlauf weniger leicht in Einklang
zu bringen. Zu Beginn desselben hatte das
Schema wenig Sinn, und als Mittelstellung einer

193f. hat es versucht, eine Reihe von Vasendar-
stellungen hierauf zu beziehen, welche junge
Athleten in meist vorgeneigter Stellung und vor-

gestreckten Armen aufweisen. Doch ist Hau-
ser Arch. Jahrb. X 182ff. rechtxugeben, der solche
Darstellungen fiir den Wettlauf in Anspruch
nimmt (vgl. Bd. V S. 1719). Literatur: Krause
Gymn. B83ff. Grasberger Erz. u. Unterr.
I 298ff. Juthner Ant. Turng. 3ff. G a r d i-

Bewegung scheint es mir kaum durchfiihrbar. 50 n e r Journ. heU. Stud. XXIV 70ft\, 179; Greek
Am leichtesten verstandlich bleibt es als Moment
unmittelbar vor dem Absprung, analog dem Ziel-

schema bei der Diskobolie (s. d. Bd. V S. 1187):
Der Athlet wird im nachsten Moment mit den
Halteren nach riickwarts ausholen und dann sie

vorwarts sehwingend den Absprung bewerk-
stelligen. Das wurde dann fiir einen Sprung vom
Stand spreehen.

Fiir den Flug durch die Luft und den Nie-
dersprung kommen nur zwei Vasenbilder in Be- 60
tracht, die jedoch alles in wiinschenswerter Deut-
lichkeit illustrieren. Es ist dies die rf. Schale
Bourgignon Arch. Ztg. 1884 Taf. 16, 2 B
(Juthner a. 0. 15, Fig. 13) und die si. Am-
phora des Brit Mus. B 48 in Journ. hell. Stud.H 219 und Arch. Jahrb. V 243, 35 (Jttth-
&er Fig. 14). Erstere zeigt, wie der Springer
ooreh die Luft saust die Beine nnd hantel-

athlet. sports 295ff. A. de Ridder in Darem-
b e r g - S a g 1 i o III 5ff. L e g r a n d ebenda IV
1056.

f
[Juthner.]

'AXficavia. Nach Steph. Byz. s. Mtvva ist

H. eine Stadt Thessaliens, die spateT Minya ge-

nannt wurde, vgl. Plin. n. h. IV 29 Almon, Minya
lag nach IG IX 2

r 521 Z. 30 in dem Bergland
nordlich von Mopsion und dem Zusammenfiufi
des Europos und Peneios. [Staehlin.]

Halmos {"Alfiog, var. fur
v
AX(wg) s. Almos

o. Bd. I S. 1590.

HalmydesEWS s. Salmydessos.
Halmyris laeus an der Donaumundung. Plin.

n. h. IV 79 : primum ostium Feuces ; ex
eodem alveo et super BtstropoUm locus gigmtur
TXIHp. ambitu, U. voeant. Die Beschmibung
lUSt keinen Zweifel, daB wir den See unter den
geographisch sehr interesaanten Liman- und Haff-
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bildungen im Sflden des Donaudeltaa zu suchen
haben. Ea lassen sich heute drei nntereinander

in Verbindung stehende Seen unterscheiden , die

durch die enge Miindung Poritsa zum Meer sich

Sffnen. Am nachsten der Donau der yezero Ra-
sim, ein typisches Liman, der untergetaucbte und
durch eine Nehrung fast vollig geschlossene Trich-

ter einer prahistorischen Hauptmtindung der Do-

nau, noch heute durch den Dunavatsuarm mit

dem Strom in Verbindung. Auf dem groBen Li- 10

man steht senkrecht ein sehr viel kleineres, jetzt

durch eine ganz schmale Zunge zweigeteilt. Durch
eine sumpnge Halbinsel werden sie im Suden von

der Lagune oder dem Haff Sinoe geschieden, ein

der Kiiste parallel gerichteter Strandsee, durch

eine enge Rinne kaum noch mit der Portitsa-

miinde kommunizierend, an GroUe dem Liman
Easim vergleichbar , aber von diesem durch die

wesentlich andere Entstehung verschieden; er

stellt eine durch Xtistenwall und Nehrung all- 20

mahlich abgedammte Meeresbucht dar. Die enge
Zusammengehorigkeit der Seen und des Stromes

ist von den hellenischen Ansiedlern in dem Na-

men ihrer am Rand der Seen gelegenen Kolonie

Istros gut zum Ausdruck gebracht worden. Die
Griindung laBt zugleich die besondere Bedeutung
^rkennen, welche den Seen einst zukam : sie waren
der nattirliche Hafen der Donaumundung und die

alte Eingangspforte zu dem weiten, vom Strome
durchflossenen Hinterland. Das lafit auch schliefien, 30
daft im Altertum der Dunavatsu noch bedeutend
und wassereich genug und eine bequem schiff-

bare Strafie war (s. Art. Hieron stoma). Aber
zu den Hauptmiindungen der Donau wurde er

von den Geographen doch nicht mehr gezahlt,

wie die oben angefuhrte Beschreibung des Pli-

nius am besten zeigt. Es ist falsch, wenn Bran-
dis (s. o. Bd. IV S. 2119f.) in der Dunavezimin-
dung (beziiglich in der Portitsamiinde der Seen)

das Hieron stoma sehen will (s. Art. Hieron 40

stoma).
Beziehen wir die 63 Meilen des Plinius wirk-

lich auf den ambitus des H. lacus, so wiirde dieser

nur das Liman Rasim umfaBt haben. Dieser Be-

schrankung widersprache aber die weitere An-
gabe des Geographen uber die nnmittelbare Nach-
barschaft des Sees und der Stadt Istros, da diese

nach den erhaltenen Itineraren mit aller Sicher-

heit viel weiter im Siiden und am Rand des Haffs

Sinoe gesucht werden muB. Die Kiistenfahrt 50
zwischen Istros und der heiligen {= S. Georg-)

Mundung der Donau finden wir auf 500 Stadien

geschatzt (StTabon, Arrianos, Anonymos ; die Pto-

lemaioskarte ergibt 425); den Landweg bemiBt
die Tab. Peut ad stoma (sicher auch die heilige

Mundung, wie der Vergleich mit dem Geogr. Rav.
ergibt ; die Station durfte am AusfluB des Duna-
vatsu aus dem Georgsarm gelegen haben) zu 480
Stadien. Zwischen Istros und dem siidlicheren

Tomis (dessen Stelle archaologisch genau bestimmt 60
ist zwischen Anadolkiei und Palasi, nordwestlich
von Constantsa ; vgl. Contogiorgi Sul sito dell'

antica citta di T., Constanza 1884) wird die

Kustenlange auf 250 Stadien berechnet (Strab.).

Alle diese Zahlen vereinigen sich, um Istros auf
-dem Plateaurand zwischen dem winzigen yezero

Devenderen und der Sinoelagune in der Nahe
-des Steppendorfchens Karanasib zu fiiiereu.

Danach scheint notwendig, den H. lacus auch
auf das Haff Sinoe auszudehnen und die 63 Meilen,

anstatt auf den Umfang, auf die Lange des inneren

Uferrandes zu beziehen. Also miissen die gene-

tisch so verschiedenartigen nnd heute auch raum-
lich bestimmt geschiedenen Seebildungen im Alter-

tum nicht bloB als ein See gegolten, sondern
wirklich einheitlicheTe Gostaltung besessen haben.

Diese Forderung wird ohne Schwierigkeit durch
die Annahme erfullt, daB damals die ganz nie-

drige und vftllig versumpfte Schwemmlandhalb-
insel gegeniiber Portitsa noch nicht bestand, viel-

mehr die Lagune Sinoe sich in ganzer Breite

gegen das Liman Razim Offnete. Das wird auch
unabhangig vom Gang dieser Untersuchung allein

durch die Lage der gricchischen Seestadt Istros

an der Lagune und ihre Bestimmung als Donau-
hafen gesichort ; denn diese setzen notwendig eine

freie, ungehindorte Zufahrt nicht nur vom Meer,

sondern ebenso vom Liman und dem Donauarm
voraus, wahrend heute das Haff so gut wie vollig

abgesperrt liegt. Ebenso lafit sich kaum be-

zweifeln, daB die Portitsamiinde im Altertum be-

trachtlich breiter war und von der sich eben erst

bildenden Nehrung noch kaum gefahrdet wurde.

Vgl. liber die Seen Peters, den besten Kenner
derDobruga, in denDenkschr. Akad. Wien,naturw.-

math. KL XXVII = 1867, 99. [Kiessling.]

Halna, in der Verbindung maris halnad;
etruskischer Beiname eines ganz jungen Mars auf

zwei Spiegeln (Gerhard Etrusk. Spiegel Taf. 166,

Chiusi, und 257b, Bolsena; vgl. Religionsgesch.

Versuche und Vorarb. Ill 1 , 27). Naheres unter

Maris. [Thulin.]

AXuta hieB ein Fest, das man, wie die grofien

Eleusinien, zum Teil in Athen, zum Teil in Eleu-

sis (Dittenberger Syll. 640. Schol. Luk. dial,

mer. VII 4. Eh. Mus. XXV 557. Bekker anecd.

384) der Demeter, Kore und dem Dionysos zu
Ehien feierte (Bekker anecd. 385. Dittenberger
Syll. 640, 7f. 192, 2 If.). Schon im Altertum
leitete man den Namen von dXwg ab und erklarte

es fiir ein Tennenfest (Philochoros bei Harpokr.
s. "AXcja bei Muller FHG 161 I 411; vgl. Paus.

bei Eustath. II. IX 530 p. 772, 25). Daneben
aber wird berichtet, es sei em tfj ropifj rwv
apiTtkXoiv xal rfj ysvoei tov ajioxsifiivov rjdr] ofvov

(Schol. Luk. a, a. 0.) oder sm ovyxoftidfj t&v
xagjtaiv (Bekker anecd. 385) begangen worden.

Es fiel in den Poseideon {Philoch. a. a. 0. Fou-
cart Bull. hell. VII 387. 514ff. Mommsen
Athen. Feste 360), eine Jahreszeit, mit der wenig-

stens das mi zofifj twv dfixilcov nicht stimmt.
Nils son (De Dionysiis 95fF. ; Griech. Feste 329)
meint, Fest und Opfer hatten den Zweck gehabt,

die Gottheit um Gedeihcn der eben aufkeimenden
Saat anzuflehen, Bischoff (Schoemann-Lip-
sius Griech. Altert. II 507), wir hatten darin

,ein Fest des Land- und Feldbaus iiberhaupt zu
sehen', doch diirfen wir es wohl genauer als ein

Erntedankfest bezeichnen, Dber die Feier erfahren

wir nur Einzelheiten. Es fand eine Prozession

dem Poseidon zu Ehren statt (Bekker anecd. 384.

Eustath. a. a. 0.; vgl. Pringsheim Archaol.

Beitr. z. Gesch. des Eleus. Knits, Mnnchen 1905,
113, 3). Die Inschriften erw&hnen demotUche
(Dittenberger Syll. 640) und Strategenopfer
(Dittenberger SylL 192; vgLtEyijjtt. AqX. 1883t
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114fE.) ret te Aijfiyzgi Kai tsi K6qei aai tois aX-

Xotg -&SOIS ok maXQtov rjv (vgl. Dittenberger
Syll. 587, 125. 620 mit Anm. 22 II S. 415); erne

Inschrift aus der Zeit des Commodus bezeugt

wenigstens fur damals offizielle Beteiligung der

Epheben (IG III 1147). Daneben kamen natur-

lich auch Privatopfer vor, und zwar lag es der

Priesterin der Demeter ob, die Tiere an der ia^dga
tV tfj avlfj "EUvolvi zu opfern ([Demosth.] LIX

Griechen 'AXtivtj, bei den Turken Pascha limani
von der gleichnamigen Hafenstadt. Inschriftem
Muratori T. in p. MDCCLXXIV 9. CIG nr.
3696. Guter Hafen (daher jetzt Pascha limani)r

der durch das Eiland rsgd (vielleicht antik 'ii^d,

bei Plin. n. h. Y 151 vielleicht Phoebe, tiirk. kojun
adasch! [= Schafinsel]) vor dem Nordwind ge-
schlitzt wird, Poeo eke Travels in the East IH
c. 121 . Je d e 6n IlQoix6w^<yog 37f. Gegenwarti£

116 p. 1385). Audi Wettkampfe fehlton nicht, 10 an Eeben reich. KotsowilHs Nsog AipevoSeixTrig

2) Plin. n. h. II 202 und V 137 Eiland zwischen
Lebedos und Teos an der ionischen Kuste West-
kleinasiens aus dem Meer aufgestiegen, vielleicht

Verwechslung mit Halonnesos (jetzt Atafidtsg)
zwischen den Golfen "Epfiarov (jetzt EgrilaT) und
jetzigeni Megaivta, weil bei Plinius nur Halonne-
sos bei Samothrake erwahnt wird. Die Ordnung
in der Aufzahlung bei Plin. n. h. V 137 ist aig

unter denen ein aycov Tiaiqiog erwahnt wird, und
bei denen auch offentliche Auszeichnungen be-

kannt gemacht wurden (Dittenberger Syll. 192

Z. 29, 77. 246 Z. 47. Bull. hell. VIII 201). Aus
dem von E. Eohde entdeckten und im Rh. Mus.
XXV 557 publiziertcn Scholion zu Luk. dial. mer.

VII 4 geht hervor, daB die Frauen an den
C
A.

der Demeter, Kore und dem Dionysos Mysterien

feierten nnd auch eine teXst^ ywam&v ev'EXevgTvi

stattfand. Wahrscheinlich hat eine dem Geschlecht 20 gestflrt. Es werden dort iam hae drea Ephesum
_i__.™.-h^j i. _. T._i._j.-...._ j„t^ x.„

ei gUae pjs{straij voeantur Inselchen vor Aiolis
(z. B. Pordoselene) aufgezahlt. [Biirchner.]

Halonesi, nur von Plin. n. h. VI 169 (nach luba)
an der schwer zu deutenden Stelle (vgl. Era-
tan o s) erwahnt , welche einzelne Inselgruppen
des Roten Meeres aufzahlt, Inselgruppe in der
Nahe der agyptischen Kuste gegenuber der Trog-
lodytike (dem Gebiete der Bisarin), nfirdlich vom
Ras el-Anf. C. Miiller (Geogr. gr. min. I 55. 69)

der Pbilleiden entnommene Priesterin der Demeter
diese Weihe vollzogen (Phot. s. &dXst§ai. Topf fer

Att. Geneal. 92ff.). Die ausgelassenen und ob-

szonen Scherze und Begehungen der Frauen schil-

dert das Scholion ausfuhrlich. Von diesem Teil

der Feier waren Manner ausgeschlossen. Bo-

stimmte Speisen waren den Mysten verboten. Das
Fest mufi mehrere Tage gedauert haben. Aufier

den zitierten Stellen s. Hermann Gottesdienstl.

Altert. 2 § 57 Anm. 4ff. Daremberg-Saglio V 30 identifiziert die H. mit den Schowarit-Inseln (nach
4f. Rubensohn Mysterienheiligtiimer irSff.

Pfuhl De Atheniens. pompissacr. 66. Momm-
sen Athen. Feste 359ff. Foucart 3

E(pi)ft. aQ%.

1887, 5. [Stengel.]
'

Haloissus, einer der vielen LokalgOtter im
Gebiet der Pyrenaen, nur auf einem Marmor-
cippus von Gajan bei St. Lizier, jetzt in Toulouse,

nachweisbar. Die Inschrift lautet nach CIL XHT
14 . . . Baloisso C. Pomptinius Superbus ; rechts

den Angaben Moresby s) 24° 24'— 19' nordlicher
Breite. Zu diesem an und fur sich nicht un-
wahrscheinlichen Ansatze stimmt auch die Lage
des von PJinius zuvor erwahnten mons Pente-
dactylos (Gebel Ferag, 23° 37') und der hierauf

genannten Insel Topazos, d. i. der Insel Seberget
(Smaragdinsel) oder St. Jean (23° 36'; liber die

Breitenangabe bei C. Miiller a. a. O. und bei

Sprenger Die alte Geographie Arabians 1875,
und links sind Opfergefafie in Relief angebracht; 40 37 s. u.'Gebadaei). Die Aufzahlung der Inseln
vgl. Barry Rev. arch. 1867, 372. Sacaze Inscr.

ant. des Pyrenees nr. QQ. [Haug.]

Halon. In einer russischen Version der Aber-

kios-Vita lautet der Name des Ortes, der sonst

Aulon (s. d.) genamit wird, Halon: hochst wahr-
scheinlich ist das die richtige Form, Ludtke-
Nissen Abercii titulus sepulcralis 33. [Ruge.]

Halone (^ "AXfovrj), Name mehrerer kleiner

Inselchen und Eilande. Die Herkunft des Namens

bei Plinius ist verworren , namentlich durch die

Erwiihnung der Insel Cardamine, welche un-
bedingt betriichtlich siidlicher liegt als die H.
und die Topazos-Insel, mag man sie nun nach C.
Miiller der heutigen Insel Makaur oder nach-

Sprenger a. a. 0. 70 der von Ptolem. VT 7, 44
(mit den MaBen 71° 0', 16° f

) verzeichneten

Insel Kaqbafiivrj und diese deT Kamaran-Insel r

Breite 15° 20' gleichsetzen; von ihrer Lage hatte

von H. Nr. 1) wird bei Steph. Byz. mit der Berei- 50 weder Plinius noch Ptolemaios eine richtige Vor-
tung von Seesalz zusammengebracht (vgl. Mar-
quardt Cyzicus 37. Jede6n ITqoixowtjo. 134, 3).

Es ist abeT das Wort eher mit SXcog = Tenne zu-

sammenzubringen, umsomehr als es sich im ganzen
urn flaehe Inselchen handelt, die stellenweise von
Erhebungen nur bis zu 213 m Hohe begrenzt

sind.

1) Diogenes. Steph. Byz. 'Mcovr} und Bsofiixos,

so bis auf die Zeiten der byzantinischen Kaiser;

stellung. [Tka&]
Halonnesos, Inselchen zwischen der thraki-

schen Chersonesos und der Insel Samothrake, Plin.

n. h. IV 74. An dieser Stelle liegt wohl ein Fehler
vor, indem der Schriftsteller ein paar Namen, z. B.

Qethone (von Plin. n. h. V 138 als Getone insula
ante Troada aufgefuhrt) und Lamponia (als Stadt-

chen der Troas Lamponion, Lamponeia, Lamponia
bekannt [s. d.]) und Alopeconnesus (bekannt als

dann AvXoivia, AvXcovog vr
t
aog, bei Meletios 60Stadtehen der thrakischen Chersonesos, s. o. Bd.

Pscjygatpta exd. A' 441 auch "AXtowrjaog.' Jed eon
IlQoix6vvr}(so$, 'Ev KoyvjnoXst 1895, 40f. Dichte-
riache Namen H.S im Altertum waren Nebris (von
den aufieren Umrissen; Neuris hiefi nach Plin.

n» h. V 152 Proikonnesos) und Prochone (Ver-
schreibung vielleicht aus ^Prokonnesos*. Plin. n. h.

Y 152 bat als eigenes EUand Porphyrione (Her-
molaoa-Steph. Byz. g, v. J«triger Name bei den

I S. 1597) hieher geraten sind; vgl. o. Bd. VH
S. 1335 Art. Gethone. In der angegebenen
Entfernung: inter Chersoneswm et Samothracen,
utrimque fere XV (sc. m. p.) Hetione&os liegt

auch nur annahernd uberhaupt keine Insel; vgl.

Bursian Geogr. GriechenL II 390, 2. Plinius*

Angaben kommen denen zustatten , die H. Nr. 1
(s. d.) in "Ayu>e 2tq6xis suchen. {Burchner.]

xuuvuvb uc»u»

Halonos nesos, byzantinischer Name ftir

Halone, s. d. Nr. 1. [Bftrchner.]

Halontlon s. AIon t ion. ttber die Schreibung

vgl. den Art. Hadranon. [Ziegler.]

"AXog. 1> GewOhnlich Maskalin. Bei Strab.

IX 433 und Steph. Byz. s. v. auch Feminin. Auf

einer delphischen Inschrift IG IX 2 addenda ul-

tima 205 IA Z. 22 Feminin mit dem Bei-

namen Axatxr}. Derselbe Beiname bei Strab. IX

433. Die antiken Etymologien von aXaaftai Steph.

Byz. s. v. Etym. M. 70, 8 zeigen, da(5 die Alten

zur Schreibart 'AXog neigten. Doch wird die Form

"AXog vorgezogen. Sie ist von der am FuB des

Stadtberges entspringenden Salzquelle abzuleiten

{abgebildet Athen. Mitt. 1906, 24). H. ist eine

Stadt der phthiotischen Achaer und gehort im

Schiffskatalog zum $&ia>xiy.6v rsXos des Achilleus,

II. II 682. Strab. IX 432. Niese Der homerisehe

Schiffskatalog 19. Als den Griinder von H., das

dabei allerdings als eine Stadt Atoliens, nur in

einem Pariser Scholion als eine Stadt Thessaliens

bezeichnet ist, gibt ein Hesiodfragment (Rzach
frg. 9. KernN. Jahrb. XHI 1904, 17) den Aloeus,

dagegen Steph. Byz. s. v. den Athamas an. Die

Lage ist durch Strab. IX 433. 435. Plin. n. h.

IV 28 und Pompon. Mela II 44 bestimmt. H.

ist von Iton 60, von Theben 100, von Pteleon

110 Stadien entfernt. Es liegt auf einem Aus-

laufer der Othrys, der die Talebenen des Plata-

nos und des Salanivrias scheidet, am Sudrand der

krokischen Ebene, dem phthiotischen Theben
gegenuber. Auf der oben bezeichneten delphischen

Inschrift ungefahr vom J. 145 v. Chr. setzt sich

H. mit Theben iiber gewisse Gebiete, die oifen-

bar in der Ebene nOrdlich von H. zwischen dem
Meere und Gebhge zu suchen sind, giitlich nach

dem Schiedsspruch des Larisaera Makon ausein-

ander. Wiihrend das Stadtgebiet von H, im
Norden an das von Theben grenzte, reichte es

im Siiden bis an die Grenze der Malier, Strab.

IX 433, das heiBt bis an den Sudfuti der Othrys.

Kip Thessal. Studien, Halle 1910,47.

Der alteste Teil der Stadt ist mit 2 m dicken

kyklopischen Mauern umgeben und durfte in die

homerisehe Zeit zimickreichen. Er liegt sehr fest,

aber auch sehr unbequem hoch iiber der Ebene

auf einer Bergkuppe, die duTch eine Einsenkung
vom Hauptzug der Othrys getrennt ist. Die

Stadt dehnfce sich gegen Osten den Abhang
des Berges hinunter weiter aus. Herodot (VII

173), Demosthenes (XIX 163), Artemidor (bei

Strab. IX 433) betrachten sie als Seestadt, ob-

wohl sie ungefahr 2 km von der Kfiste entfernt

liegt. In den Perserkriegen scheint H. der Haupt-
hafen Thessaliens gewesen zu sein, Herod. VII

173. 197. Von 400—344 v. Chr. pragte H. als

autonome Stadt Miinzen , obwohl es zu den von
den Thessalern abhangigen Stadten Achaias ge-

horte. Am Ende dieser Periode lag es mit Phar-

salos im Streit; e> war mit Athen verbiindet und
lehnte sich gegen die inakedonische Oberherrschaft

auf. Parmenion belagerte die Stadt, wahrend iiber

den Philokratischen Frieden verhandelt wurde.

Pbilipp nahm die Stadt eigens von dem Frieden

aos und zeTstorte sie vollig, Demosth. XIX 36
mit Schol. 39. 159. 163. 334. Schafer Demo-
sthenes und seine Zeit H 2 264. Ihr Gebiet nahm
er den phthiotischen Acbaern nnd gab es den

Pharsaliern, Demosth. XI 1 mit Schol. Strab. IX
433. Eine Lucke bei Strabon enthalt uns den

Namen des oder der NeugrGnder vor. Gegen

Kramers Erganzung awcp[>tiaav 0aQcdXioi]

sprechen gewichtige Grilnde.

Die Neugriindung der Stadt erfolgte ganz

nach dem Gesichtspunkt der Bequemlichkeit, am
FuB des Berges, neben dem nieBenden Wasser

des Amphrysos (= Kephalosis), der zugleich die

10 eine Seite der Mauer schiitzte. Doch lag die

Stadt, wahrscheinlich des sumpfigen Gelandes

halber, auch jetzt nicht ganz am Meere, soudern

hatte den Hafen aufierhalb der Stadtmauern.

Diese bilden ein regelmafiiges Viereck, dessen

Seiten fast einen Kilometer lang sind. Die

Mauer ist mit Quadern verkleidet und 2, 70 m
dick, und war mit zahlreichen viereckigen Tiirmen

verstarkt. Die Westmaner lehnt sich an den Fufi

des Berges an, die Nordmauer an den Bach

20 Kephalosis, die Ostmauer ist von den Bauern und

den Tiirken abgetragen (Us sing Griech. Reisen

u. Studien 109f.). Von dieser jungeren Stadt

gibt es Miinzen, die den lokalen und nationalen

Charakter von H. beibehalten und in das 3. Jhdt

gesetzt werden, Catal. Greek Coins Brit. Mus.

Thessaly to Aetolia by Gardner 13. Darunter

sind solche mit dem Zeichen AX = A%amv,
die der Zeit von 302—286 angehoren. Sie be-

weisen, daB die Stadt wieder frei von Pharsalos

30 nnd achaisch war, ja wahrscheinnch zu einem

selbstandigen Bund der Achaer gehSrte (Gard-

ner a. a. O. p. XXIX. Kip a. a. O. 60). Die

NeugTtindung hangt vermutlich mit dem Auf-

treten des Demetrios Poliorketes in Thessalien

zusammen (Niese Gesch. d. griech. u. mak.

Staaten I 347). H. war noch am Beginn der rfl-

mischen Zeit eine wohlhabende Stadt, wie die

langen ' Freilassungslisten unter den Strategen

Ptolemaios und Italos zeigen (zwischen 48 und

40 30 v. Chr. nachKroog De foederis Thessalorum

praetoribus, Diss. Halle 1908, 26, 60). Doch ist

bis jetzt kein delphischer Hieromnemon der Achaer

aus H. bekannt, das in dieser Hinsicht an Be-

deutung hinter den anderen Hauptorten der

Achaer zuriicksteht.

Die Stadt hatte den uralten Kult des Zeus

Laphystios, mit dem das Geschlecht des Atha-

mas zusammenhing, Herod. VDI 197. Ihm wurden

in Zeiten der Diirre Mcnschenopfer zur Vertrei-

50 bung der Regenlosigkeit dargebracht, Plat. Minos

315c. O. Miiller OrchomenosS 156. Farnell
Cults of the Greek States I 42. Ni 1 a s o n Griech.

Feste 1906, 10. Zeus besaB ein xhiisvog mit dloog.

Das Rathaus hieB XtjUov, das wichtigste Heilig-

tum der jiingeTen Stadt gehorte der Artemis Pan-

achaia. In ihrem Temp el wurde der oben er-

wahnte Vertrag mit Theben aufbewahrt. Thr

Kopf erscheint auf Mtinzen der Achaer von 302

—286 v. Chr., Gardner a. a. O. pi. X 17 p. 48.

60Femer ist aus makedonischer Zeit ein Priester

des Apollon uberliefert, IG IX % 112.

In den Inschriften wiTd H. uioXig genannt,

hat eine fiovXjj , 184/3 v. Chr. drei Archonten,

die wahrscheinlich 146 durch xayoi ersetzt wurden

(Kip a- a. 0. 62), einen Hipparchen und einen

halb- oder ganzjahrigen zafuag. Die im Register

von IG EX 2 nr. 1322 zu H. gereenneteu dgxeoxo-

siot und 'A&riva TToXidg mussen zum phthiotischen



Theben bezogen werden, da die Inschrift dort starb, Tac. ami- XII 66. Suet. Claud. 44, 2.
geftmd«a ist, Arvanitopullos ITeaxztxd 1907, Auch unter Nero, dera er sich durch diese Tat
166. Tiber den Kalender von H. handelt Rensch empfohlen haben mochte, scheint er eine ableDe manumissionum titulis apud Thessalos, Diss. Eolle gespielt zu baben. Dennoch verschonte
Halle 1908, 128. Die Miinzeii der Stadt zeigen Galba, als er die verworfensten Subiekte Neros
den bartigen Kopf des Zeus Laphystios und den binrichten liefi

,
gerade Tigelliiras und H um

Widder mit Phrixos oder Helle, Inscbrift AAEQN, nicht nachgiebig gegenuber den Eorderunffen derGardner a. a 0. p. 18 pL.XXI 1. II 6. Head Menge zu erscheinen, ja er verlieb diesem sogarH
?o^L ,I

nSC
5
riften I(

f
K 2

>
107-1B 1- 1321 ein prokuratorisches Amt, Su.et. Galba 15, 2 (&1-1325 add. ult. 205 IA. Im Mittelalter erhoblODio exc. LXIV 3, 3 wV « T^XXXvov xal aXXovc

Bull. hell. XV 1891, 565. XXIII 1899, 396. G ian n o

-

l(iberiusj procurator), dessen Sklave sich in derpulos Ot dvo fteaattovtxol 'M^vgoi, Athen 1904, stadtromischen Inschrift CIL VI 8833 nennt
14.19. Moderne Beschreibungen bei Leake Tra- TSteinl
yels in North. Greece IV 336. Us sing Griech. Halter, aXx^Q (von SUouat oder SXua Phil
Keisen und Studien 109f. Bursian Geogr. t. Gymn. 55) = Sprunggewicht oder Hantel Die
Griechenland I 78. Athen. Mitt. 1906, 23-27. Form dieses Gerates wechselte im Laufe der
Georgiades OsaoaXia, Volo 1894, 222-223. Zeit Das alteste erhaltenc Exemplar ist der
(Tiannopulos #0«»nxd, Athen 1891, 50-53. Bleihalter aus Eleusis, jetzt im Zentralmuseum

I) Halos, Name emer Koine von Demetrias 20 in Athen, abgeb. 'Etptjft. clqx- 1883 190 (Phi-m der thessalisclien Landschaft Magnesia; er ist lios), J u t hn er Ant. Turng. 3, den der sieg-
aus dem Ethnikon AXsig geschlossen, das IG IX reiche Epainetos gewidmet hat. Er bildet ein
2.'_,^°? Z '„ 5

(
2

-
-That v. Chr.) einem der an den Langsciten ^eingcdriicktes Parallelepiped

Deraetnas beigeschrie- von 11,5 cm Lange, 3,56 cm Breite, 2,5—3,8 cm
stadtischen Strategen von „„„„„ „^B^„^-
ben ist und eb <l-

11J3
auf ««"* bei Demetrias Dicke, laBt sich also bequem paeken"' Die'eii^

pfundenen Grabschnft vorkommt. Die genaue Seite trSgt die Weihinschrift. Von diesem Uni-
Lage laJJt sich nicht bestimmen. Der Gedanke kum abgesehen zeigt der H. vom 6. Jhdt. an
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SwVv^w'T ^/hrfT
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Denn emSOformen: die Kolbenform, die spharoide nnd dieBurger yon H., das durch Inschnften des 2. Jhdts. zylindrische. Bei der ersteren wlrd das urspriing-
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md gleichen Kolben
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Studien Halle 1910, erweitert, die wie durch einen dicken Griff mit-

\\ Tini™ t,^r+«- i -4. ^*± \
einander verbimdcn sind. Spater ist der vordere^Sifmn^^^ Kolben ^™&i$ grSBef nnd daher beim

7Zrt?T*Zt? I •
1064 aus Alcolea am Sprung besonders wirkaam. Beispiele bei J u t h-unteren BaetlSj

:
centurme Ores(is), Manmsfa), ner l . 4 Fig. 2. Diese Form zeigen Votiv-
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Meere
!
tocllter< ter, abgeb. Micali Mon. ant. CXin 6, der

GoebeV WlJ? ^ hL J^i^if p R im Brit Museum, abgeb. Gardiner Joum.

the Bezefe^ M^odefder'L^ S?"
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Pfund 5

trite bei Horn. Od. IV 404 wo von denS ^T" 16 SPr " n|gcwlchte wurden

rt -% aiort^c die Eede ist, w?e V 422 3^;^^" T mit^ ™™n "

^^. - 2) Behvort der Thetis^Hom. II XX S?) yefkl
Z

RL Wt y^"^fSl^J" '
X
?innH im Plnral aiini- \T™ :jm M^n tju j n , n Tert1 ' tvoin. JMitt. V 3d3. Von der zweiten Art

437/21. 1204,1) na„Dte eme Nereid; HZtos. l?Z'!X " ^"^^ wo*.^*, ^ov e

fclog\e sfho7S Od IV 4oT F"Sh
r Diese zweite ^ndliche Form tritt erst mit der

Hesych. Suid. Apoll. Soph. 21, 21 Schol Apoll L V ^
} '

,

Erhalten
.

haben
+ ?

lch stei'
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1 5.™^ "v I™^* HantelPaa
/+,

aus

Ve-1 PtpIIpt Pr.Lr.rt fi™i, aiC+iT t —
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Konnth, jetzt im Xationalmuseum zu Athen,Vgl. Preller-Eobert Gnech. Myth I oo4. ein rechter H und ein Fragment eines sol<.neiJ

Halotropios s. Haliotropios.
l ^^

fin i^TrS?
8

" v®*^ ^f™ E^"' «%'
u i + . t. i ,r 60 1883. 103. Furtw angler Bronzen v. OK
Halotus, ein Eunuch, Vorkoster amHofdes IV 180 (vgl. auch Juthner a. O. Fig. 8 u. 9).

Risers Claudius. Agnppma bediente sich *einer Eine mit diesen Stucken gut iibereinstimmende

JiLff.
e^^ d^.5ais^ ail

.

s demT'ebenzu Beschreibung bietet Pans. V 26, 3 yon den

ISiu^-
"ie

..
be™^,™ckrin Locusta Sprunggewichten einer Agonstatue desMikythos:

dt^i^
6

i°
d^ende Muchuijg her, H. hatte oi & &*&* o$rot ^ovrm orffta J«M.-

fL7S£1
™mTKmS™ nbernehmen. Er reichte *^lw ^Qa^soriQov lal oi* bTaxQ&<na-

d«m GenuB Clandms am 13. Oktober 54 n. Chr. »fc fiJifiow rc3r JT^ A^«, *a*^*e AT

dxavoiv atmidog. In Einzelheiten herrscht natiir-

lich grofie Verschiedenheit, immer ist aber die

lSngliche Grundform sowie die Handhabe vor-

handen, die bei dem Stuck aus Olympia genau

der Form der zupackenden Finger angepafit ist,

ohne jedoch eine Ose zu bilden. Die Lange der

erhaltenen Exemplare betragt 25—29 cm, " das

Gewicbt schwankt von 2 bis gegen 4,6 kg.

Wahrend die langlichen H. bis rund 500

Mart. XIV 47. luven. VI 421. Sen. ep. II 8, 4

und VI 4, 1. Die Arzte haben diese gesunde

tTbung unter die Leibesabungen aufgenommen,

aber erfunden ist sie offenbar in der Palastra.

Luk. Lesiph. 5 verlegt sie in ein offentliches

Gymnasium: xaaeiHirjKSQ rjnofAEv i$ zo yvfivaaiov

. . . 6 de fioXvfidalvag xsQf*aM°v$ agdydrjv ex°>v

eyuQofiolu (vgl. auch Mart. VII 67), und nach

«*<, x«- .^~^ ^. ^^ ^™^ -~~ Iamblichos wurde die a. von den Pythagoraern

v^ChrwohTdlern^ubHch waren."findcn wir imlOneben Lauf und Eingkampf selbstandig geubt^:

5. Jhdt. beide Arten ohne merklichen Unter-

schied nebeneinander verwendet, gelegentlich auf

einunddemselben Bilde vereinigt (z. B. Jtith-

ner a. a. O. Fig. 10), und so waren sie wohl

auch bei den offentlichen Spielen ohne Unter-

schied im GebTauch. Wenn Pausanias zweimal

(V 27, 12 und VI 3, 10) dlxrJQag aqxaiovg er-

wahnt, so beweist das nur, dafi zu seiner Zeit

eine ganz neue Form tiblich war; welche von

Vit. Pyth. c. 21 p. 97 oi dh xal altrjeofioXiq, %

XetQovo/aiq, xqos rag rwv owfiaTtov lo%vg ta ev&Era

§mtri<isvovT£s sxXsyso&ai yvfivdma. Alle diese

Nachrichten beziehen sich jedoch auf die Kaiser-

zeit, und far die Beantwortung der Frage, ob

Hantelturnen auch schon in der klassischen Zeit

tiblich war, sind wir auf die Monumente ange-

wiesen. Aus diesen ist es aber in den meisten

Fallen nicht zu erweisen, da die Schemata fast

den beiden alten Formen er aber im Auge hat, 20 immer mit dem Sprung in Zusammcnbang ge-

laBt sich nicht cntscheiden. In romischer Zeit

wurde namlich, unbestimmt seit wann, eine zy-

lindrische Form verwendet, die noch in einem

Exemplar im Brit. Museum (Gardiner Greek

athlet. sports 301 Fig. 61) erhalten ist. Es ist

aus Kalkstein, 7V2 Zoll lang, und zeigt Vertie-

fungen fiir die Finger der Hand eingearbeitet.

Einfachere Zylinder ohne diese Einarbeitungen

pflegen an Baumstammen romischer Kopien von

bracht werden konnen, so all das, was Gardiner
Joum. hell. Stud. XXV 192 vorbringt. Dagegen

scheint eine Darstellung hieher zu gehoren, die

der englische GelehTte a. 0. und Athlet. sports

304 im Gegensatz zu Jiithner Ant. Turng. 17

als Niederschwung beim Sprung erklart. Es ist

dies das Aufienbild einer rf. Schale in Bologna (C er-

tosa 179), abg. Juthner a. 0. und Gardiner
a. 0. Von einem Paidotriben im Mantel beobachtet

Athietenstatuen angebracht zu sein (Beispiele 30 strecken zwei symraetrisch einander gegenuber-

zusammengestellt Juthner a, 0. 10, vgl. Fig.

11). Wie sie gehandhabt wurden, zeigt ein pom-
peianisches Wandgemiilde der kleinen Palastra,

Rom. Mitt. Ill 202. Fig. 4 und das tuskulanische

Mosaik (Juthner Fig. 12). Sie sind offenbar

gemeint bei Luk. Anach. 27 ftoXvfidtdag xEiQ°~

7zXr}$eig iv zaiv %eqoTv £%ovtes. Lexiph. 5 6 de

ttoXvfSdaivag ^.ua&'ovs dgdydtjv zyav h/,£tQQ-

fioXEt. Hesyeh. s. %EQ[td6*tog • xetQ°^V^V^ Mftog. , , - ^, -

Cael. Aurel. de morb. acut. et chron. V 2, 3840stellc). Die folgende Bemerkung besagt, daij

numipidos . .
.,

quo$ palae&tritae dXxfjQag appel- diese Kraftubung unter die iibrigen Leibesiibungen

hint. Verwendet wurden die H. einer seits beim gelegentlich einzustreuen ^ist: xaoaXrjmcoi de xal

Sprung 2ur Erhohung des Scbwunges (vgl. Hal- xov<poi$ dfioiag xal fiageotv sg ndvxa yvpvdm*

ma), anderseits wie unsere Hanteln zur Krafti- xXrjv zov dvajiavovrog. Krauso Gymn. 395ff.

gestelltc Epheben in Scbrittstellung und stark

vorgebeugt die Hanteln nach abwarts. Es sieht

aus, wie wenn hier auf Kommando geturnt wiirde.

Ahnlich Krause Gymn. Taf. IXb, 25 d. Mus.

Borb. Ill 13 = Krause XVI 56. Hartwig
Meistersch. Taf. LXX Bb. Die Wirkung der &.

schildert Phil. Gymn. 55 yvpvdCovoi de oi ftkv

fiaxQoi %<ov aXzr)Q<ov wfiovg re xai /«(@aj, ol de

a(patgo£tdscg xal daxrvXovg (vgl. auch die Epiktet-

Juthner Ant. Turng. 16ff. Gardiner Journ.

hell. Stud. XXIV 192f. Greek athlet. sports

31 Off. [Jiithner.]

Halurn. Tac, ann. VI 41: Halum et Arte-

mita Parthica oppida; also ist H. sicher mit

50 Chala-Albania gleichzusetzen. S. den Art. Al-

bania Nr. 2. [Xiessling.]

Halus (AXovg, -ovvzos, Paus. VIII 25, 2), eine

Ovtlichfceit am Ladon im Gebiet von^ Kleitor,

deren Lage nicht naher zu bestimmen ist. Ver-

mutungen bei Leake Morea II 272; Pelop. 228.

Curtius Pelop. I 374. Bursian Geogr. II 263,

2. Frazer Paus. IV 287. JBolte.]

Halykai (oi 'A/uxal — Meeressalinen, vgl. den

r(™7™, .- ,.. r .,^ r Art. Halikob a stagon), bei dem neueren Smyrna

xivoviJiEvow. avrojv re xtiv yvuva£ott£va)v iukat- 60 in Ionien, Acta et Diplomat* ed. Miklosich und
" Miiller IV 14; vgl. Tomaschek S.-Ber. Akad.

Wien CXXIV vin 28, spater in den Portulanen

,Saline-. [Burchner.]

Halykos. 1) s. Halieis.

2) s. Lykos.

gung der Armmuskulatur (vgl. 'AXrjjgofloXia).

Juthner Ant. Turngerate 3ff.
t
wo auch die

iiltere Literatur angeftihrt ist. d e Bidder in

Daremberg-Saglio III 5ff. Gardiner
Journ. hell. Stud. XXIV ISlff. ; Greek athlet.

sports 295ff. [Jiithner.]

'AXTijQofiolta , das Hantelturnen, von den

Arzten der Kaiserzeit als Kraftubung empfohlen

(s. o. Bd. VB S. 2083). Am ausfiihrlichsten ge-

schildert von Antyllos bei Oribas. VI 34 (I 532
B. D.) (.-repi a).Tr}oofioXiag) .... Atarfoga. &s sari

avztjjv rwv dXrrjOoyv, r
{
yao fidXXovzat xaga f^sgog

Td>v ystgojv exteivo^ievcov rs xal msyxafAZixovrmv
,

ij xoarovvzat fiovov h czgozdaet rdiv ytiq&v

flovxa±ovo6)V (bg za izoXXh figaxstdv rs xivjjoiv

vovzcov xai avaoetovzeov zotg zzvxzaig o^oitog, v\

xaza avvvevoiv rijg QaxEtog raig y&aai 7iagsyxa}Ui-

xovzojv zwv yv[iva£oj.t€vo)v. Eine besonders kom-
plizierte Cbung dieser Art beschrieben bei Gal.

VI 147 (vgl. auch 141), Auch sonst haufig er-

wahnt: Oribas. VI 14. Aretaios morb. dint. I 2

(XJJV 299K). Epikt. I 4, 13. Arfcemid. onir.

I 55. Paul. Aegin. IV 1. Etyra. M. 71. 20.

Halys (der Name kommt von den SalzqueUen

im oberen Stroragebiet, KTetsebmer Einleitnng

in die Gescbicbte der griecK Spraehe 208) , der



grOfite FluB Kleinasiens, entspringt an den Grenzen
Ton Kappadokien and Pontos auf dem Antitauros,

fliefit zuerst gegen Westen, wendet sich dann,
durch Galatien und Paphlagonien stromend, gegen
Norden und ergieBt sich in den Pontos, Herod.
I (?, 72. Arrian. peripl. Pont. Eux. 2lf. Ano-
nymus peripl. Pont. Eux. 24f. Strab. XII 544.
546. 12. Plin. n. li. VI 6, 8. Ptolem. V4, 2. Seine
Grofie (bei Xen. anab. V 6, 9 iibertrieben auf
zwei Stadien angegeben, vgl. Herod. I 75), machte 10
ihn von jeher zum Grenzflusse. Er schied in
alten Zeiten das lydische und persische Eeich,
Herod. I 72. Thukyd. 1 16, spater in Yerbindung
mit dem Tauros Kleinasien von dem iibrigen
Asien, Herod. I 28. Strab. Xn 534, XVII 840.
Diod. XVII 54. Curt. IV 11, 5. Er trennte die

Matiener von den Phrygiern, die Eappadokier
{SifQot) von den Paphlagoniern, und auch bei
seiner Miiudung die Gebiete von Amisos und

jittxiitiuiyauoii aao*o

Hymnus auf Aphrodite 258ff. Hier heiBt es von
den Nymphen des Idagebirges:

at g' o$T£ {hyxoig owt
1

a&avazQtoiv esxovzat,

BnQov fisv C&ovoi xai afipgoTov eldoQ t$ovotv
t

ferner

zfjat & afi t^eXdxai yk dgvsg vipixdQvvot
ystvo/LtEvfloiv stpvoav em yjfrovi ficaxtavsigj]

xaXai, xnXe^dovaai . . .

tiU' oxs xsv 8r) iioTqo. siafcsaxqxn d-avdroto,
d£dvstai phv itQ&xov zni y&ovl divdgea xaXa
<pXotog ft dfi<piJieQl (p&ivvd'ei, Ttixxovot d' om 6Cot
x<bv be. #' ofiov yvyi] XxiitEt qpdog tfeXtoio,

Das lange und doch begienzte, weil sympathetisch
an das Leben des Baumes gebundeue Leben der
Nymphe gab Gelegenheit zu Zahlenspielereien, zu-
gleich auch zu einer Ubertragung dieser Mittel-
stellung zwischen Sterblichkeit und Unsterblich-
keit auf alle Nymphen. Daher die Berechnung
Hesiods frg. 171 Ezach, wo in der Stufenfolge

Sinope, Herod. I 6, 72. V 52. Strab. XH 544. 20 Mensch, Saatkrahe, Hirsch, Eabe, Vo°-el Phoinix
546. Jetzt Kisil-Irmak. Die ausfuhrlichste Be-
handlung des ganzen Stromgebietes steht bei
Eitter Erdkunde von Asien 1858 XVIII 236—
448, auch heute noch von Wert. Allerdings ist

der grofite Teil des FluBlaufes erst viel spater
genauer bekannt geworden; 1893 haben die
deutschen Offlziere v. Flottwell, v. Prittwitz
und Gaffron, Marcker, Kannenberg den H.
von der Breite von Angora abwarts verfolgt (Ver-

(nicht Pahnbaum) an letzter und hochster Stelle in
der Langlebigkeit die Nymphen genanut werden.
Zum Zusammenhang dieser allgemeinen Vor-
stellung (woriiber noch vgl. Serv. Aen. I 372.
Lactant. zu Stat. Theb. IX 376. VI 88) speziell

mit dem H.-Begriff vgl. noch Plut. de def. or.

11. Wenn Ausonius in seiner ubersetzung der
Hesiodeischen Spielerei (Id. 18, VII 5 Peiper) im
Anschlufi an den Phoenix ales am SchluB sagt:

handl. d. Ges. f. Erdk. Berlin XXI 1894, 69; 30 Quern nos verpetuo dedes praevertimus aevo.
dazu Karten in der Ztschr. d. Ges. f. Erdk. Berlin
XXXIV 1899 und Peterrnanns Mitt. Erg.-Hett
114); 1896 haben Oberhummer und Zimmerer
weiter stromaufwarts das grolie Stuck zwischen
Avanos mid Ksprii-Kdi aufgenommen (Ober-
hummer und Zimmerer Durch Syrien und
Kleinasien 1899, 219f. Die Karte auch in
Peterrnanns Mitt. 1897). Jetzt sind iuir kleine

Strecken im Mittel- und Unterlauf noch nicht

Nympliae Hamadryades
, quartern logissima

vita est,

so kommt er damit. schwerlich mit Bewufitsein
und besonderer Absicht, zu dem Ausgangspunkt
des ganzen Problems der Zeitdauer des Nymphen-
lebens, zuruck. Bei Pindar kommt die ursprung-
liche Bedentung des Namens klar zum Ausdruck,
wenn er (vgl. Plut. a. a. 0. und amat. XV.
Pindar frg. 165B.) die H. loodevdQov tm/xcoq

genauer bekannt. Am beqtiemsten findet man 40 aliavos Xayovoaq nennt.
den ganzen Flufilauf bei E. Kiepert Karte von Die antike Defmitioiganzen jiumaut bei -tt. Aiep>
Kleinasien B IV. C IV. B III. A IV. [Huge.]

Ham. 1) Ham, der bekannte Solm des Noah
Gen. 5, 32. 10, Iff'., grieeh. Xdp, bei Joseph. Xdfms.
Joseph, ant. lud. I 4, 1. 2. 6, 2. 3. Ioann. Ant.
frg. 1, 21. Suid. s. v. Phil, de sobriet. 10 uber-
setzt Xdfj, mit deppy.

2) Ham, ?; Xdfi = Afyvjiros, Suidas, daher
yr

t
Xdfi s.j&aviiaaia. [Pieper.

Die antike Definition xmd Erklarung des Na-
mens did to a/ia xaig 6qvoI yswaofiat jj (p$El-

geo&at begegnet Schol. Apoll. Ehod. II 477.
Etym. M. s. v. Phavorinus s. v. , lateinisch

Servius Eel. X 62, Probus Georg. I 11, Ser-
vius Aen. Ill 34 cum arboribus et naseuntur
et pereunt geht nach den Apolloniosscholien auf
Mnesimachos zuruck . also auf jenen Phaseliten,
fur den wir tiberhaupt gerade diesen Scholien

Hamadryaden. Hamadryades Xymphae, quae hft&iQ Verantwortung iiberlassen miissen (vgl. Su-
eum arboribus et naseuntur et pereunt, Dryades
vero sunt, quae, inter arbores habitant. Diese
Definition des Servius zu Verg. Eel. X 62 ent-

halt den entscheidenden Unterschied: AVie der
Name das innige Verwachsensein von Baum und
Weib bezeichnet, so herrscht hier die Vorstelhmg
von dem sympathetischen Leben einer Nymphe
und ihrem Baum. Diese .Bauraseelen* haben
zunachst nichts zu tun mit den in den iibrigen

semihl Gesch. der gr. L. i. d. A. II 392. FHG
IV 453). Da Schol. Apoll. IV 1412 desselben
Mnesimachos Ausfiihrungen iiber die verschiedenen
Nymphenklassen mit Angabe des Werkes Aid-
xoofiot zitiert werden (vgl. auch Servius Aen.
I 500), so ist kein Zweifel Ciber die genauere
Herkunft. DaB dieses Werk ein mythologisches
Handbuch gewesen sei, ist durch nichts zu be-

weisen, der Titel scheint ,Klassifizierungen' zn
Nymphengruppen reprasentierten Damonen, die 60 bedeuten

;
womit ja das einzige Zitat sich leicht

in einem bestimmten Bezirk ihr Wesen haben.
Die erstere Vorstellung findet einen besonders
lebhaften Ausdruck in der mythischen Verwand-
lung von Personen in Baume und wird durch
religionsgeschichtliche Parallelen gestutzt (Mann

-

hardt A. W. u. F. 4ff.).

Ihren ersten klaren Ausdruck lesen wir, frei-
licli ohne das Wort selbst, in dem Homerischen

vereinigt. Unter dem dtdxoa/iog verstehen ja in
ahntichem Verstand einige antike Interpreten den
Homerischen Schiffskatalog. Die Apolloniosscho-
lien und das Etym. M. fugen unter Berufong
auf Charon von Lampsakos mit einem im wesent-
lichen gleichen Wortlant eine Erzahlnng bei, die

zeigt, daB das Verhaltnis der Nymphe zu ihrem
Baum fruhzeitig nicht nur jener Zahlenspielerei,

saw xiaiuauryaueu

aondern auch novellistischer Erfindung Nahrung
bot. Ehoiios sieht eine Eiche in ihrem Stand
gefahrdet und sich schon zux Erde neigen und
veranlaBt ihre Stutzung. Die Nymphe dankt

ihm und verstattet ihrem Retter einen Wunsch.
Der erhalt den Genufi ihrer Liebe unter der Be-

dingung, jedes andere Weib zu meiden. Liebes-

bote ist die Biene. Der Liebhaber, den einst

eine Botschaft gerade beirn Brettspiel in Er-

regung tritft, lafit sieh zu bittern Worten gegen

die H. hinreiBen und wird bestraft; vgl. FHG
I 35. DaB diese Geschichte gerade in den axi~

oeis des Lampsakeners gestanden habe, ist ganz

unerweislich. Eine Spielerei mit Einsilbern am
Ende des Verses gibt u. a. dem Ausonius den

Vers ein (de hist. 7, VTI 10, 7 Peiper) Non sine

hamadryadis fato cadit arborea trabs. Auffallend

ist die Ausdrucksweise einer Kallimacheischen

Stelle (hym. IV 78f£), die im iibrigen sich von
der iiblichen Auffassung nicht unterscheidet. Die

allgemeine Flucht der Striime und Lander lafit

eine H. fur ihre Existenz furchten.

^H $ v7io8tvt]&€laa yogov djiETtavoaro vvf.i<pi}

av%6-i$<x>v MeXit] xa.1 vsioyXoov my& staqBii]v
J

ijXixog daftnaivovaa tisqi dffvdg' , mg ifie '£0.ixr\v

QEiofxh 1

)-} 'EXtxoivog. s^ial &sat, vTiiaxz Movoai,

rj q heov kyhovxo roxe dgv3g fjvixa vv/A,<pai;

vv^xpai ui-v yaiQovatv ots dgvag o^Qog di^si,

vi)[i<pat & av y.laiovoiv ore dpvatv ovx hi (pvkXa.

Hier wirkt freilich der anfangs erwahnte Chor-

reigen mehr als stereotyper SchnSrkel der Nym-
phenzeichnung denn als organischer Bestandteil

des ganzen Gedankens. Ob die scharfc Formu-
lierung dieser seltsamen Sympathie als eines

poetischen Vorwurfs einen Hieb auf die noch zu

behandelnde abweichende Fassung der Vorstellung

durch Apollonios Ehodios enthalt. muB dahinge-

stellt bleiben. Etwas outriert ist die Ausfuhrung
der iiblichen H.-Vorstellung in einer Novelle des

Ovid met. VIII 755ff. Eine alte heilige Eiche

wird von Erysichthon gefallt,

Non dileeta deae solum, sed et ipsa lieebit

Sit dm, torn tanget frondente caeumim terrain

xuuuaui v ttticii

eontremuit gemitumque dedit

ct pariter frondes, pariter palleseere glandes

coepere ae loiigi pallorem duoere rami
cuius ut in trunco fecit manus impia vulnus,

haucLaUter fiuxit ducusso cortice sanguis
quam solet ante aras ingens ubi victima taurus

concidit abrupta cruor e cerviee profundi.

Die sterbende Nymphe droht ihrem Murder Strafe

an:

Nympha sub hoc ego sum Cereri gratissima ligno

quae tibi factorum poenas instare tuorutn

vaticinor moruns nostri solacia leti.

Der pointierte Zug des blutenden Baumes hat, wie
die Erwahnung bei Serv. Aen. HI 34 zeigt, seinen

Eindruck nicht verfehlt. Bei der Schilderung eines

gefallten Waldes erwahnt Statius Theb. VI 113
den Zug nee amplexac dimittunt robora nym-
phae. Das hohe Alter der Waldung war da-

durch bezeichnet, daB er nicht nur alte Menschen
uberdauert hatte, er soil 95 nymphas etiam mit-

tasse superstes faunorumque greges, wo das Scho-

lion Nymphae diu vivunt et tamen moriuntur
in Verbindung mit dem Text zeigt, dafi die Vor-

stellung der langlebigen und doch sterblichen

Nymphe hier nur den Zwecken der poetischen

Steigerung dient und ihrem ursprunglichen Sinn

entriickt ist.

Eine in den Lykophronscholien des Tzetzes

(zu 480) berichtete H.-Geschichte wird wiederum
auf Charon von Lampsakos , zugleich aber auch

auf den Epiker Eumelos zuruckgefiihrt. Des
letzteren Beteiligung ist auch sonst durch Zeug-

nisse der Apollodoreischen Bibliothek (HI 8, % 2.

10 III 9, 1, 1. Kinckei EGF 194f.) sichergestellt

Arkas, der Sohn des Zeus und der Kallisto, der

Tochter des Lykaon, sieht auf der Jagd eine H.

Chrysopeleia gefahrdet. Er lenkt den Giefibach,

der sie zu entwurzeln droht, ab und erhalt ihre

Liebe. Sie gebiert ihm die Stammvater der Ar-

kader. Diese nennt daher Lykophron a. a. O.

die £370^0* dgvog. Einer euhemeristischen Ten-

denz verdankt wird die von Athenaios (IH 87 b)

dem Epiker Pherenikos zugeschricbene Genealogie

20 der Baume , "OfvXov rov 'Oget'ov 'A/uadgvddi xf)

adsXqpji /Myfaxa /mt'' alXatv yswfjaai KaQvav, Bd-
Xavov, Kqavsiav, MoQStxr, AiyetQov, HziXear, *A[i-

TtsXov, 2vx^v xal xavrag 'Afiadgvadag vvfiq?a$

xaXsio&ai xal an avroiv noXXd xiov devdQaw Ttgog-

ayoQevso&ai. Hier erwahnen wir auch die von

Antoninus Liberalis auszugsweise aus Nikanders

'Exsgotov/usva (0) mitgeteilte Verwandlungssage

:

Miletos, der Sohn des Apollon und der Aka-

kallis, der Tochter des Minos, wird von der

30 Mutter aus Furcht vot ihrem Vater ausgesetzt.

Wolfe schtitzen auf Weisung des Apollon das

Kniiblein, das schlieBlich von Hirten erzogen wird.

Miletos griindet Milet und heiratet Eidothea, die

Tochter des Karerktinigs. Ihre Kinder sind Kau-

nos und Byblis. Die letztere weist alle Freier

ab, unsagliche Liebe zu Kaunos macht sie rasend.

Sie will sich von einem Felsen herunterstiirzen,

wird aber von Nymphen zuriickgehalten. Kal

avxrjv ijlXa^av drf dv&gcoTicov dg daifiova xal

40 (bvdftaaav 'Aftadovada vvj,i(pT}v BvfiXtSa. Vgl. Ovid,

met. IX 447ff., wo freilich die Naiaden aus ihr

eine Quelle machen. Deutlich ist die euheme-

ristische Umdeutung des alten Volksglaubens in

der Sage von Dryope (s. d.). Die TochteT des

Dnrops, von den H. zur Gespielin gemacht, wird

von Apollon verfiihrt , spater verheiratet. Die

H. entiuhren sie aber >vieder und lassen an ihrer

Stelle eine Schwarzpappel entstehen. Zwei Frauen

verraten die Entriickung der zur Nymphe Gewor-

SOdenen und werden zur Strafe in Fichten ver-

wandelt. Ant. Lib. XXXII aus Nikanders 'Exeq. a.

Bei Ovid. met. IX 330ff. wird Dryope in einen

Baum verwandelt zur Strafe dafur, daB sie eine

Lotosblume gepfluckt und damit die Nymphe
Lotis verletzt hat. Charakteristisch fur Apollo-

> nios Ehodios nnd Nonnos ist die Vorstellung

eines Weiterlebens der H. nach der Vernichtuug

ihres Baumes oder wenigstens der Moglichkeit

einer Trennung. Apollonios liiBt den Vater des

60Paraibios im Walde Holz fallen und dabei die

H. mifiachten, die ihn anfleht

;

jw^ xafissiv TZDEfivov Sgvog ijXtxog, f}
ent novXov

aiixiva xgffieoxg dirjvexeg.

Ihm bringt daher die geschadigte Nymphe Ver-

derben und seinen Kindern, B 475rT. Nonnos, der

Hadryaden promiscue mit H. gebraucht, schildert

das Entsetzen, mit dera die Nymphen ihre zer-

stOrten Baume verlassen, B93f.

:



£i£tvx najnauryauen

ASgvdSsg 8s
fjXixeg tudvQOVTo XtTidaxia dSv&gsa Nvfitpat.

xai tig evjTTOQ&oio §ixa£o/.isvoto xogvfit^ov

ovyxQ&vos axgrfdepvog Afiadgvdg av&oQS 6d<pvt}g,

ix JTizvog de tpvyovaa fiar<p stodt zzag&spog aXXq
ay%itpavr}q dyogsvae fierqXvdi ydxovi Nvfi(pr} xzX,

Gerade diese Vorstellung der Trennung von
Nymphe und Baum, Seele und Leib, scheint
ihm ein dankbares, iiiteressantes poetisches Sujet,
das die verschiedensten Variationen vertragt. Die 10
Nymphen bitten, ibre Biiume zu verschonen, sie
selbst aber zu totcn:

100 vXozdfiot, to.Se SsvSga TiagiXdexs, jx?} {pvtaAa<pvr]
s

TSfiVEtE dstXaiijg x£zit](iEva- <peldso , zkxzaw,
SXxd&a fit] rsXeo^g mzviodea Sovgara tf/m'oovs

fit) Qodmv tpavoete ftaZaaoafyg Aygodiztje.
xai, dgyxo^og, xvfiditjv jioqe £tot ^ct^r , avzi

XOQVflftoiV
xojzze (is aoTg sislixsoai, xai fj/.i£t€Qov dta /.ia£ov

jzrfeov aw{.up£VTQto aao(pgova yalxov 'Atitfvt];, 20
otpga &avco xqq ydfioio xai "Atdi siagMvog kMoo,
siaen vijv; eqcotos, ajzsg IUxvg, old zs Adtfvrj.

Man sieht, daB die Verwandlungssagen stark den
Yorstellungskreis beeinflussen. Gleichwohl flndet
sich eine Scheidung deT nrythischcn, in den Baum
verwandelten Person und der Nymphe, die ,aus
dem Baum geworden ist

f

:

113 7iaQ$Evir}s spipvlov I'yto (pdfiov, ozxi xai avzi]
ex dd(pv7]s yeyavia dtatxopai, old ze Adrpvr\,

Die fliehende, von ihrem Baum voilig emanzi-30
pierte Nymphe wiinscht u. a.:

149 tvf\v MvSqeov alio xai ex dgvog rig dgvag eXd~a\.

Vgl. noch Nonnos XXII 84ft
1

.

:

dXXd rig tfvefioevzog vjiEgxmpaaa xoovfiftov
ix laaiov xeve&vog Afiadgvdg dv&oge Nvfig^ri*
%etQt 6s dvgoov syovoa <pvrjv IvSdXXszo Bdxyrj,
fiifitjXijV Sgvosvzi sivxa&pisvr) xgiya xiooq}.

ojg <pafthr} xaMvoQoog Apiadgvds ojyjro Nvfupf),
d>g TzxEQov rfz vorjfia, fu-zaXXdg'aoa de fM>Q(pr}v 40
lov<pvi]g ogvt&i diEzgeye <pvXXddog vXtjg
r/Xtxog aiooovoa xaxa dgvog.
XXXVII 20f. ist es wiederum das Holzfallen

im Wald, das zu der Bemerkung Veranlassung
gibt:

xai zig A/tadgvddcov /iiezavdoziog taxiys NvfKpr),
styyair) <T axixqtog aydei ftiyvvzo xovgij,
was man rationalistisch so interpreteren kann,
daB der gefallte Baum in das Quellwasser am
Boden stiirzt; vgl. nocb XLIY 12. XLVII 460. 50
XLVIII 519ff.:

rjXtxog avzojusXa&Qog v^egxvymaa xoQVftfiov . . .

6{iriXtxt xsv&sro ti&fivm
dvaaftEvr] dgvoEvza sidktv Souov.
XLVIII 641. XXX 293. XVII 311. XLVIII 201.

Das Schwinden der urspriingbichen, nun nicht
rnehr lebendig empfundenen Vorstellung gibt auBer
zu solchen poetiscben Spielereien zugleich auch
Gelegenbeit zu gelehrten Tiifteleien iiber das Ver-
haltnis von Nymphe zu Baum. Aus dem Bauni 60
ist die H. entstanden naeh Paus. X 32, 9 , der
sich dafur auf eine poetische Tradition glaubt
berafen zu durfen (oTat to dg/atov X6ya> r0 xotr}-
Ttov etpimvzo dno zs dXXcov dtvdgtov xai pdXtoza
ojm> ruiv dgv&v). Hierzu paBt der oben ange-
f&lirte Vers Nonnos B 114. Umgekehrt Eustath.
D. VI 420 (652, 32) 6eveg &' avx&v yivovxau
Kiine merkwflrdige Vorstellung tragi das Horaer-

ilamaeuia 2292

scholion zu II. XX 8 vor, dem die H. die vvftipai
is 7t i tcov 8ivdga>v sind.

Wie friih der eigentlicbe Sinn des H.-Glaubens,
von verwandten und doch versehiedenen religiOsen
Vorstellungen mannigfach durchkreuzt, abblafit,
beweist schliefilicb die sehabloncnhafte, konven-
tionelle Verwendung des Namens als eiues poeti-
scben Schnorkels und schlieBlich eine gewisse
(xrenzvenvischung zwischen 'den einzelnen Nym-
pbengattungen in der poetischen TeTminologie.
Klischeeartig mutet schon der Reigen an/ den
H. zur Syrinx des Pan nach einem Platonischen
Epigramm (Antb. Pal. IX 823} aufffihren; nicht
minder auch die Wendung eines Epigramms des
Marianus Scholasticus (IX 668), der in einem
Baumfeld ein evdiov Afmdgvddajv dfigoxo/xuov sieht.
Die Dichterin Moiro bemiiht in einem Epyllion
(VI 189) die H., die sie jtozapov xdgtu nennt, da
ihre Baume am Ufer dee Flusses stehen, urn
Schutz fur Kleonymos:

og xdde xaXd
Etaa'd-'

1

VTial szixvwv vpfii, Seat, q~6ava.

Die geschraubte Genealogie sollts die Konjektur
Aviygtddeg beseitigen. Die vollige Vermengung
der poetischen Nymphenbenennungen veranschau-
licht Propertius, der I 10 bei der Geschichte von
Hylas abwechselnd von Nymphae, Dryades, Adrya-
des und Hamadryades redet, ebenso Ovid fast.

IV 231, der von einer Naiade redet, wo ivir die
echte H.-Vorstellung zu fassen glauben:
Naida volucribus suceidit in arbore factis

Ilia peril, fatum naidos arbor erat.

Fin- den farblosen, konventionellen Gebrauch des
Namens vgl. ferner Catull. LXI 23. Prop. II 32,
37. 34, 76. Ovid. fast. II 155; met. XIV 624 und
schlieBlich met. I 690:

Inter hamadryadas celeberrzma Nonaerinas
Naias una fuit

So hangt ein enttauschter Jager Anth. Pal. XI
194 seine Hunde statt der fehlenden Jagdbcute-
,dem Pan, den Nymphen, Satyrn und H.' auf.

Vgl. Adryaden o. Bd. I S. 421. Dryaden
o. Bd. V S. 1742; ferner Mannhardt a. a. O.
Schoemann Op. ac. II 127ff. Welcker Griech.
G&tterlehre III 57ff. Lehrs Pop. Auis.2 114tf.

Preller-Robert Griech. Myth. 721ff. Stoll bei
Roscher s. Hamadryaden I 1824ff. Bloch bei
Roscher s. Npnphen III 1, 522ff. [SfkB.]

Hamae, Ort mit dem campanischen Bundes-
heiligtum, drei Millien von Cumae entfernt, Liv.
XXIII 35. 36, wo es im J. 215 zu einem fur
die Romer glucklichen Gefecht gegen die Cam-
paner kam. Eine im Gebiet von Giugliano nord-
Ostlich von Cumae gefuudene Inscbrift (Not. d.

scavi 1885, 81) nennt H. und ist ein Anhalts-
punkt fur die Lokalisierung. Vgl. Nissen Ital.

Landesk. II 715. [Weiss.]

Hamaenm littts
t

ubi auri metalla, Plin.

n. h. VI 150 (diese Namensform verdient vor der
wenn auch durch die Pliniu.s-Hss. besser beglau-
bigten und jiingst wieder von Detlefsen Die
geographischen Bucher ... des Plinius . . . 1904
befolgten Schreibung Mamaeum den Vorzng),
Teil der Westkuste Arabiens, von Plinius nach
den Clari (s. d.) und vor der Regio Canauna (s. d.)

erwahnt. Sprenger Die alte Geographic Ara-
biens 1875, 52 erblickt darin ,die Kftste Hamidha,
welche ihren Kamen von einem Kodommol gegen-

u^ua uamagtyon

iiber liegenden Stadtchen hat(
. Anspruch auf

Zustimmung darf jedoeh eher die Deutung Gla-
sers (Skizze der Geschichte u. Geographie Ara-

biens 1890 II 32) erheben, wonach das H. litus

seinen Namen ,ersichtlich von Hamma hat, einer

Ortsbezeichnung , die gerade in 'Aalr haufig vor-

komrat1 und Plinius dasHammaungefabreine Tage-

reise Ostlich von Sahja'meint; dann ist das nach

Plinius durch seme Goldbergwerke bemerkens-

werte litus H. ,der Eiistenstrich von Sahja, wahr- 10

scheinlich bis gegen Konfuda'. In dieser Gegend
sucht Glaser 29f. auch die Debai (s. d.), deren

Land nach Artemidor bei Strab. XVI 777 und
nach Agatharcliides 95 M. von einem Goldsand

fuhrenden Flusse bewassert und auch sonst gold-

haltig war. Nun finden nach Glaser s person-

lichen Erkundigungen in eben dieser Gegend,

zwischen Eonfuda und Mersa Halj, die Beduinen
nocb heute sehr haufig Gold, und auch der ara-

bische Geograph HamdanI kennt in derselben 20

Gegend Mnen. Ebendahin fiihrt auch die von

Plinius unmittelbar nach dieser Goldkiiste er-

wahnte Regio Canauna , etwa zwischen 19 ° 8'

und 18° 36' nOrdl. Breite; ,denn 11/2 Stunden
nordostlich von Konfuda gibt es noch heute einen

Ort Kanauna, den auch Hamdani, Gezlre 181, 15 M.,

meinen diirfte
1 (Glaser 32). [Tkac.]

Hamaktyon, Kommandeur der Leibeskadron

(fjysfitov %r\g fiaoiXixris iXt]g) unter Seleukos II,,

und zwar etwa in den 30er Jahren des 3. Jhdts. 30

v. Chr. , da er nach Polyaen. IV 9, 6 an der

Schlacht von Ankyra — der Bruderschlacht zwi-

schen Seleukos II. und Antiochos Hierax — teil-

genommen haben muB ; er bat mit seiner Truppe
den Konig auf deT Flucht nach der Schlacht be-

schtltzt. [Walter Otto.]

Hamath s. Epiphania Nr. 3.

Hauiavchae. Dieser Beiname der Matronen
findet sich nur einmal auf einer Inschrift von

Altdorf bei Jtilich, jetzt in Koln, CIL XIII 7864 : 40
Matronis Hamavehis C. lulius [PJrimus et G.

Iulius Quartus ex i[m]perio ipsarum . . . I. m.
Nach Kern und Ihm ist der Beiname zu er-

klaren aus dem Gau. Hameland oder Hamaland,
dessen Name wieder von dem Stamm der Chamaven
(mit Schwund der Ableitungssilbe av) herkommt,
Ihm Bonn. Jahrb. LXXXIII (1887) 23 n. 307.

Die Formel ex imperio ipsarum ist gerade bei

den Matronensteinen sehr haufig. S. den Art.

Mationae. [Haug.] 50

"Afia^a, auch afia^a bei Homer, Hesiod und
Diog. Laert. (Ausg. Cobet), apaq'aia bei Arat.

(ed. MaaB) 93 ; Verkleinerung djua^ig Herodot III

113. Aristoph. Wolken 864. 880, zusammenge-
setzt aus du -+- atja (Kretschmer K. Z. XXIX
349. Prellwitz Etym. Worterb. 302).

I. Teile dieser Wagenart nach Pollux 1253:
die Achse {a^cov); die Eader {xgoyoi), fest mit
der Achse verbunden; die Acbse drehte sich in

zwei Achsenscheren {a/zaf^ofe), welche ihrer- 60
seits, durch die daraufliegenden RungenstOcke
(ivXa datgaia) verstarkt, unten an den Wagen-
rungen (Oawot) befestigt sind. Letztere bilden

zugleich die recite und linke Seite des Gestelles

(vjiEQiegta), das in der Mitte der Leiter (xXifiaf)

liegt. Dazu kommen dieDeichsel (QVfids), das

Joch (Cvyog, £vyov) mit dem Jochbogen (C«i5-

yXf)) t dem Jochrucken (imoCvytov) usf. Platon

Afxa§ct ZWk
(Theaet. p. 207 A) nennt dazu noch die dvruyes.

Das sind sonst Reifen, welche den Wagenstuhl
umrahmen (s. 0. Bd. I S. 2645), in unserem
Falle also die Reife der vTtsgzsgia. Diese wird

von Pollus I 144 als x6 SXov ijzt-d?]fx.a, als Ober-

gestell des Wagens bezeichnet und Hesych stimmt
mit ihm fiberein. Neben der Klimax, der leiter-

artigen Briicke oder Bank, kann imegzEgia nur

ein auf dieser Bank liegender Kasten sein. wie

wir ihn etwa bei Reinach Repert. des vases II

110 oder I 214 abgebildet sehen. Ich ziehe

letzteres Beispiel heran, trotzdem es sich urn

einen Rennwagen auf einer panathenaischen Vase

handelt; das Gefahrt stimmt namlich auffallig

mit den Angaben des Pollux tiberein.

II. Bei Homer bedeutet a. ein Gefuge von

Achsen, Radern und Bank ohne Obergestell und.

Deicbsel, wahrend der voll ausgeriistete und mit

Tieren bespannte Wagen den Namen d^vr] hat

(IL XXIV 266f. 150. 189; Od. VI 37. 69. 72f.

260). Immerhin lassen sich nach dieser Annahme
nicht alle einschlagigen Stellen restlos erklaren.

In II. XXIV 711 und 782 hat d. die Bedeutung

,Lastwagen', steht also, wo man antjvt} erwarten

sollte. Auch Buchholz (Horn. Real. II 220f.)

kommt nicht iiber diese Schwierigkeit hinaus.

Lafaye bei Daremberg-Saglio IV 1, 504

setzt tiberhaupt die d. der dTtrjvij gleich; und
wenn wir die Angaben des Pollux mit dem an-

gefiihrten panatbenaischen Rennwagen , auf dem
ubrigens der Lenker sitzt, vergleichen, so durfen

wir Lafayes Behauptung annehmen, mit der Ein-

schrankung, daB wir die ajnjj>»? als Maultierge-

spann, die d. im allgemeinen eher als Ochsen-

gespann ansehen mfissen (s. 0. Bd. I S. 2695).

Bei Xen. anab. VI 4 , 22 und 25 wird der Zug-

ochse geradezu fiovs iwb dfid^g genannt.

III. Die d. diente zu alien Zeiten als Last-
wagen. Dazu konnte sie des Obergestelles oft

entbehren. Meist wird sie einachsig gewesen

sein; doch werden auch vierradrige erwahnt

(Horn. Od. IX 241. Herodot. I 188. Lucian.

Toxar. 46). Die Rader waren teils Scheiben-, teils

aber Speichenrader (letztere z. B. Schreiber
Bilderatlas LXII 10. Daremberg-Saglio III 2

Abb. 5160). Als Waren, die auf der d. beftir-

dert werden, nenne ich nur Steine (Horn. Od. IX
241; II. XII 448, Xen. de re equestri IV 4;

anab, IV 7. 10. Thuc. I 93), Holz (Horn. Od. X
103; II. XXIV 782) und Reisig (Herodot. IV 62

und 69), Getreide (Xen. Cyrop. HI 4, 18), Wasser,

Wein und Mehl (Herodot. I 188. Xen. anab. I

10,18. Schreibera.a. O. Daremberg-Saglio
a. a. 0.), Nieswurz (Plat. Euthyd. p. 299 B),

Wasche (Horn. Od. VI 74). Im Kriege diente

die d. als TroBwagen (Xen. anab. I 7, 20. IH 2r

27. VI 4, 22; Cyrop. IV 3, 1. Thuc. IV 100. V
72); auch im landwirtschaftlichen Betriebe wurde

sie natiirlich verwendet (Aelian. var. hist. V 14),

und endlich benutzte man sie zur Wegschaffung

von Leichen (Thuc. IV 48), im Skytbenlande so-

gar als Leichenwagen des Kenigs (Herodot. IV
71). Das sind aber bei weitem nicht alle Klas-

sikerstellen , in denen das Wort d. vorkommt.

Eine Dipylonvase (abgeb. Schreiber Bilderatlas

XCTV 6 = Reinach Repert des vases 1 190) stellt

ein Leichenbegangnis dar. Der Sarg mit dem Toten

Hegt auf einem vierr&drigen Wagen; im Leichen-



rage sehen wir ebensolche Gefahrte mit kasten-

«rhgem Aufsatz, auf dem der Fuhrmann steht.

Ein Leichnam auf einem ?weiradrigen Wagen ist

bei Schreiber a. a. O. 4. 5, sowie bei Reinach
a. a. O. I 220 dargestellt. Diese Leichenwagen
•werden, wie die skythischen, wohl nicbts weiter

-als d. sein; vielleicht miissen wir dem zuletzt an-
gefuhrten den Namen ajirjvr} beilegen, weil er von
>einem Maultierpaare gezogen wird.

IV. Das d. genannte Fahrzeug beferdert aber
-auch Menschen, Wenn zwar Plat. Gorg. p. 471

B

erzablt, dafi Archelaos von Makedonien den Per-
-dikkas und dessen Sohn Alexander betranken
machte und sie auf eine d. warf, so meint er damit
offenbar einen gewbhnlichen Lastwagen. Dagegen
ist das Geschichtlein toti Kleobis undBiton bekannt,
die ihre Mutter zum Apollontempel fiihrten , und
zwar, wie Herodot I 31 erzablt, in einer &. War
-diese audi ein Bauernwagen? Bei deneinfachen Ver-
haltnissen der alten Zeit ware es nicbt unraijglich.

Docli kann man mit gleichem Bechte voraussetzen,

die Priesterin des Apollon habe auf einem kabrio-
letartigen Fahrwagelein gesessen, wie jene ver-

schleierte Dame auf dem erwahnten Yasenbild
bei Reinach II 110. Der junge Fuhrmann sitzt

Torn im Kastenboden und halt Peitsehe und Ziigel

in den Handen. Wir kennen iibrigens eine Solo-

nische Bestimmung, nach der die Frauen des Nachts
nicht zu FuB ausgehen durften, sondem auf einer

a. fahren muBten, vahrend ihnen eine Laterne
oder Fackel voranleuchtete (Plut. Sol. 21), Weiter
wissen wir Yon einer spartanischen Festgesandt-
schaft, die auf a. mit Weib und Kind nach Delphi
fuhr. Als sie im megarischen Aigeiroi an einem
Teiche lagerte, da stiefien betrunkene Gesellen
die Fahrzeuge ins Wasser hinein, sodaB mebrere
Mitglieder der Gesandtschaft mnkamen. Die Tibel-

tater wurden von den Amphiktyonen mit Tod
oder Verbannung bestraft, und ihre Nachkommen
erhielten den TJbernamen ,Karrenschieber, dpa-
£oxv?aozai (Plut. quaest. graec, 59). Wahrschein-
lich waren solche Gesandtschafts- oder Reisewagen
mit einein Zelte iiberspannt, yielleicht wie wir
es auf einem Miinzbilde aus Ephesus sehen (Da-
remberg-SagHo IV 1, Abb. 5704). Ob nicht
auch die a. zu dieser Klasse der Reisewagen zu
zahten ist, in welcher Empedokles seine Todes-
fabrt nach Messina unternahm? (Diog. Laert
VIII 2, 11); Ygl. einen ahnlichen Fall bei Diodor.
XX 2-5, 4, wo ein Wagen (%fa) mit Verdeck
{Gterjvq) erwahnt ist. Das vierraderige ao^.a wird
wohl eine a. sein. Auf a. haben ferner die atheni-
schen Frauen ihre VVallfahrt zu den grofien My-
sterien nach Eleusis gemacht. Wir wissen, dafi

sie dabei von den Wagen herab einander Spott-
reden zusohleuderten (Aristoph. Plut. 1013. Plat.
Leg. I p. 637 B. Suid. s. zd kx tqSv dfia^&v
axtofj-ftara), wie denn solche Scherze in xoiv df.ta-

fejv auch an den Festzugen der Anthesterien und
Dionysien tiblich waren (Suid. a. a. 0. und s.

if afiaty*. Girard Education athenienne 90 2
).

Eine ahnliche Sitte erwahnt Suid. a. a. O. von
Alexandria. Dort haben besonders dazu beauf-
tragte Manner If dfidfy; den Bewohnern ihr Sun-
denregister verlesen. Das hieS man .Seelenreini-
gnng*. Von den Festwagen bei den genannten
athenisehen Anlassen geben una Vasenbilder eine
UareVorstellung. Man vgl. Daremberg-Saglio

xiiumuuus az&o

I 2, Abb. 2204. IV 1, Abb. 5702 u. 5703. Bau-
meister Denkmaler Abb. 2321. Reinach Repert.
de la statuaire I 38. Arch. Zeit. XVI (1864),
Taf. 185 u. 186. Sie hatten verschiedene Formen
und waren je nach Geschmack und KeicKtum des
Teilnehmers ausgestattet. Ein Abbild davon geben
wohl auch die Kinderwagelein, wie sie bei Girard
a. a. O. 91 = Daremberg-Saglio I 1 Abb. 829
und II 1 Abb. 2427 = Reinach Kepert. des

10 vases 117 dargestellt sind. Es werden dies aua-
f(5e? sein, die etwa an den Diasien den Knaben
geschenkt wurden (Aristoph. Wolken 864).

V. d. hieBen endlich bei den Griechen die
Nomadenwagen skytbischer und anderer Vclker-
sehaften (Herodot. I 216. IV 114. 121. Lucian
Anach. 18). Nach Hippokrat. negi dsQ. 18 waren
sie vier- bis sechsraderig, mit Tuchzelten um-
schlossen, bedacht und in zwei bis drei Eaume
eingeteilt: die Fahrzeuge der heutigen Zigeuner

20 werden kaum sehr verschieden davon sein.

VI. d. = Pflug bei Hesiod. op. 426. 453;
Sternbild nach Arat. 92.

VII. Die d. als Lastwagen ist dem romischen
plaustrum sehr ahnlich. Vgl." dazu Bliimner
ROm. Privataltert. 458. Lafaye bei Daremberg-
Saglio behandelt die d. unter dem Stichworte
Plaustrum.

VIII.
CH d.ror fiovv (sx<pegEt oder sXxei) Sprich-

wort gleich unserem ,verkehrte Welt' (Suid. s. v.

30 Lucian dial. mort. 6 t 2). Die Wendungen: aal

fioqg . . . djaxEQ £* aftdl-rjs Demosth. XVHI 122
und e£ afzatys ziaQQr}Gtd££tai Lucian. Iup. trag. 44,
etwa ,frei heraussagen', Mag djud^ag fi?.ao<pr)/nicov

bei Lucian Eun. 2 usw. haben ihren Ursprung in
den angefiihrten Spottreden.

Als Literatur kommt sozusagen einzig in Be-
tracht der envahnte Artikel von Lafaye bei Da-
remberg-Saglio IV 1, 504f. [K. Schneider.]

Hamaxanteia (Aftagdvzaa , Demot. 'Aftag'av-

40 zevg) , mittlerer Demos der Phyle Hippothontis,
uber dessen Zugehorigheit zur Stadt- oder Kusten-
trittys nichts Sicheres festzustellen ist (vgl. Mi 1 ch -

hofer Abh. Akad. Berl. 1892, 33 und LOper
Athen. Mitt. XVII 415. 418. Kirchner Prosop.
Att. II 511). [Kolbe.]

Hamaxia, kleine Stadt in den westlichen
Teilen von Cilieia aspera. Strab. XIV 669. Stad.

mar. magni 208 (mit unsicherer Lesart). Beide
Stellen stimmen nicht uberein, insofern als

50 nach Strab. H. ostlich von Korakesion liegt,

und nach dem Stadiasmus westlich. Es wird
jetzt mit der westlich gelegenen Euinenstatte
von Sinek Kalessi identitiziert, wenn auch ohne
bestimmten Grund. Eine Menge Inschriften sind

daselbst gefimden worden. Heberdev und
Wilhelm Denksehr. Akad. Wien. phil.-h'ist. CI.

XLIV 1896, 136f. Miinzen: Catal. Brit. Mus. Cili-

eia XXXIV, 3. [Rage.]

Hamaxitia (?? 'Aaa^aia Strab. X 473), Be-

60zirk der Stadt Hamaxitos in der Troas, s. den
Art. Hamaxitos Nr. 1. [Burchner.]

Hamaxitos $ 'Apasnds Thuc. YSl 101;
'A}td$no; Diod. XIV 38 ; "A^ta^itog Hennolaos-Steph.
Byz. s, v. ; Plin. n. h. V 124 [V 107 Hamaocitus
von H. Nr. 2]). Der Name scheint griechisch zu
sein und mit -q &fm£ir6; — HeerstraBo zusammen-
zuhangen). 1) Stadtchen in der Troas an der See
(im&akaTTt&ta Xen. an. IH 1, 13), in der Nfthe vom

2297 Hamilkar Hamilkar 2298

troischenLarisa (Strab. IX 440) und von Neandreia,

das hoher lag (Strab. XIII 606) gleich am Vor-

gebirg Lekton (Strab. XHI 604) nicht ganz 233

(in Wahrheit aber schon in Luftlinie 230) Stadien

nach Naustathmon (s. d.), Strab. XIII 612. Die

Ruinenstatte beim jetzigen Gek (d. h. blau) tep^,

R. Kiepert Karte von Klemasien B I. H. ist

vielleicht von Achaiern gegriindet worden. Als

das alte Chryse von dem Teil der Kiliker, die

Gefecht (Diod. XI 20, 5) warf er die Besatzung1

in die Stadt zuriick, deren Verteidigung Theron

persOnlich leitete, und schloB nun Himera von

der Seeseite im Norden und von der Landseite im

Westen her ein (vgl. die Karte bei Freeman
History of Sic. II 186). Auf den.Hilferuf Therons-

riickte Gelon mit dem Hauptheer heran und schlug

Ostlich von Himera sein Lager auf; in der sich ent-

spinnenden Entscheidungsschlachtunterden Mauern

nach Pamphylien wanderten, verlassen war (Strab. 10 der Stadt kam H. urn, und das karthagische Heer

XIII 612), wendeten sich die ubrigen in die Nahe

von H. Dort sind die Reste des beriihmten

Tempels. Thuc. VIII 101 ist bei Erzahlung einer

Fahrt aus den lesbischen Gcwassern nach Rhoiteion

nicht die richtige topographiscbe Reihenfolge ein-

gehalten, indem Lekton, dann Larissa, dann erst

H. aufgezahlt ist. Nach Aelian. hist. an. XII 4

verehrte man zu H. die Miiuse gOttlich ; vgl. Strab.

XIII 604. 613. H. war zinsbar an Athen 425

wurde nahezu vernichtet (wohl Juni 480 v. Chr.).

LYber den Verlauf der Schlacht sind zwei Be-

richte vorhauden, ein sehr summarischer bei Herod.

VII 166, der auf karthagischer Quelle beruht und

erzahlt, wahrend des Xampfcs, der den ganzen

Tag dauerte, habe H. im Lager den Gottern

Opfer dargebracht; als dann gegen Abend der

Sieg sich auf die Seite der Griechen geneigt

habe, da habe sich der Feldherr in die Flammen

v Chr. Dann erobert von Manias (s. d) ; Derky- 20 gesttirzt und sei so spurlos zugrunde gegangen.

Udas (s. o. Bd. V S. 241) erobert H. 399 v. Chr.

Aus dem 4. vorchristlichen Jhdt. stammen M
= Miinzen vonH.Head-Sworonos

r

Iot, Nofuop.

B 75, die als Munzbilder den Kopf des Apollon,

die Lyra und die ilische Athena zeigen; vgl. noch

Cat. Brit. Mus. Troas XXI 56. Inventaire Wad-
din gton nr. 1146f. 310 v. Chr. wurden die Leute

von H. durch Lysimachos in Antigoneia (d. h.

Alexandreia Troas) angesiedelt, Strab. XIII 593;

Der zweite bei Diod. XI 21 f. erhaltcne, mit dem

auch Polyaen. I 28, Frontin. I 118 in Zusam-

menhang zu bringen sind, geht nach Freeman
Hist, of Sic. II 518ff. Busolt Gt. Gesch. 11^

793. Meyer Gesch. d. Altert. Ill 397 auf IV

maios zuriick ; darnach leitete Gelon die Schlacht

mit einem Uberfall des Lagers durch seine Rei-

terei ein, die von den Karthagern irrtumlich fiir

ein selinuntisches Hilfskorps gehalten ward; gleich

vl. Judeich Kleinasiat. Studien 39. Nach der 30 im Anfang des in der Morgenfruhe sich entspin-

Ruinenstatte wurde lange geforscht. Leake Asia

Min. 273. H. Prokesch von Osten Denk-

wiirdigkeiten III 362.

2) Nach Plin. n. h. V 107 eine Stadt am
karisch-dorisehen Golf in Kleinasien. S. Archaeo-

logia (London 1886) XLIX 345. [Biirchner.]

Hamilkar = Abd Melqart, d. h. Diener Mel-

quarts, in den Hss. oft verwechselt mit Himilcon

= Chimilkat oder Achimilkat, d. h. Freund der

nenden Kampfes (Diod. XI 22, 1) ward H. ge-

t&tet. Vielleicht ist dies die syrakusische Ver-

sion, die Herodot kannte, und der er die kartha-

gische vorzog. Einen dritten Bericht gab Aischy-

los im Glaukos Pontios (Schol. Eurip. Phoen.

1194. Schol. Aristoph. Ran. 1403), und aus ihm

sind vielleicht zwei Zeilen erhalten, die von einer

Wagen- und Reiterschlacht sprechen: wenn sie

sich wirklich auf den Kampf bei Himera beziehen,

Konidn (Astarte); vgl. daruber Schroeder Die 40 so wurden sie dem Bericht Diodors widersprechen,

phoniz. Sprache 104. Beide Namen sind scharf

zu trennen.

1) Hamilkar, Sohn des Mago (lust. XIX 1),

nach Herod. VII 165 wohl richtiger Sohn des

Hanno, der seinerseits ein Sohn des grofien Staats-

mannes und Feldherrn Mago gewesen sein mag
(so Schaefer Rh. Mus. XV I860, 3P8ff., da-

gegen Busolt Gr. Gesch. II 2 788, 1), und einer

Syrakusanerin (Herod. VII 166) Konig, d. h.

nach dem Wagen und Reitcr der Karthager in

einem Seesturm zugrunde gingen (Diod. XI 20,

2). Mit Polyaen. I 27, einer Verkleidungsge-

schichte im Stil des Duris, ist iiberhaupt nichts

anzufangen. Da die beiden einzigen uns erhal-

tenen Berichte sich in dem wichtigsten Punkt,

dem Tode H.s, direkt widersprechen, so ist uber

den Verlauf der Schlacht nichts zu ermitteln (so

Ed Mever, wahrend Busolt Rh. Mus. XL 1885,

Suffet der Karthager und Feldherr in dem grofien 501 50if. manches aus dem Diodoreischen Bencht
._ . . ,

D
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Angriffskiieg, den sie 480 gegen die sizilischen

Griechen begannen. Im Fruhling des genannten

Jahres, nach der Gewohnheit der Karthager ziem-

lich spat, also etwa Ende Mai, landete er mit

einem bedeutenden Heer, das aus Karthagern und

ihren afrikanischen Untertanen, aufierdem aus

iberischen, ligurischen, italischen, sardinischen

und korsischen Soldnern bestand (Herod. VII 165).

in Panormos an der Nordkuste (Diod. XI 20, 2).

fuT historisch halt). Auf die innere Wahrschein-

lichkeit des karthagischen Berichts hat Free-

man a. a. O. mit Recht hingewiesen. Die eigen-

tumliche Bemerkung Herodots (VII 166), wonach

H. in alien phonizischen Pflanzstadten, vornehm-

lioh in Karthago selbst, einen Opferdienst und

eine Saule habe, ist wohl schon richtig von Mo-
vers (PhSnizier I 612) gedeutet, der hier eine

Verwechslung von H. = Abd Melqart mit dem
in j. alliumus an ubi i>ui un.us ijc ^iuu. -^-x t.v, ^j. 1^1..,.^^^^^^^, .^" —. -——^

Die von Herodot und Diodor gegebenen Zahlen 60 Gotte Melqart selber vermutete. So auch Melt zer

beruhen natiirlich auf t^bertreibung ; in Wirklich-

keit wird das karthagische Heer kaum groBer als

Gelons Entsatzheer gewesen sein, das Diod. XI
21, 9 auf 50 000 Mann zu FuB und 5000 Reiter

angibt. Nach kurzer East in Panormos brach

H. gegen Himera auf, dessen durch Theron von

Akragas vertriebener Tyrann Terillos in Karthago

Aufnahme gefunden hatte. Durch ein glnckliches

Gesch. d. Karth. I 512 und Busolt Gr. Gesch.

112 70,4, 4, wahrend Ed. Meyer Gesch. d. Alt.

Ill 490 sie stillsehweigend verwirft H.s S6hne

waren nach Iustin. XIX 2, 1 Himilkon, Hanno

und Geskon.
Chronologie der Ereignisse. Fttr die

Datierung der Ereignisse kommt vor allem die

zuerst von Ephoros (Diod. XI 1, 4) ausgesprochene
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Vermutung in Betracht, dafi die Karthager im
Einverstandnis rait Xerxes und gleichzeitig rait
ohm, richtiger vielleicht auf geinen Befehi (Schol.
Hud. Pyth. 1 146) ihren Krieg3zug unternommen
hatten; bei Diod. XI 20, 1, wo Ahnliches berichtet
wird, liegt nach Ed. Meyer Gesch. d. Alt. HI
397 Timaios zugrunde, der also wohl aus Ephoros
schSpfte. Ephoros Ansicht wird von den meisten
Neueren geteilt (so Meltzer Gesch. d. Earth. I
209—214. Holm Gesch. Siciliens I 197f. Free-
man Hist, of Sic II 510ff. Busolt Gr. Gesch.
112 788f. Ed. Meyer Gesch. d. Alt. Ill 397)
wahrend Beloch Gr. Gesch. I 390, 2 und Niese
s. o. Bd. VII S. 100 9f. das persische Biindnis fur
eine Konstruktion des EphoTos erklaren und den
Krieg durch die Lage Siziliens fur hinreichend
begrttndet halten. Jedenfalls war Ephoros Ver-
mutung nur moglich, wenn man im Altertum von
der Gleichzeitigkeit der Ereignisse im Westen und
Osten iiberzeugt war. TatsSchlich sagt denn auch
schon Herod. VII 166, Salamis und ffimera seien
an einem Tage geschlagen. offenbar die im
Volke yerbreitete Ansicht; Diod. XI 24, 1 setzt
nach Timaios aus sehr durchsichtigen rhetorischen
Griinden den Sieg von Himera gleichzeitig mit
der Niederlage bei den Thermopylen an ; Aristot.
poet. 26 begnflgt sich mit der einfachen Fest-
steilung, Salamis und Himera seien nark tovs
amovs yoovovs geschlagen. Wahrscheinlich fiillt

mdes die Schlacht bei Himera etwas friiher (so
Busolt Gr. Gesch. IP 791A.), da nach dem zu-
sammenhiingenden Bericht bei Diodor die Ereig-
nisse sich ziemlich Schlag auf Schlag entwickelt
haben. UnmOglich «dagegen ist die Datierung auf
481, die nach Niebuhr Vorlesnngen iiber alte
Gesch. II 120 zuletzt Holm Gesch. Siz. I 209
in eigentiirnlichem Gegensatz zu seiner I 197 ge-
aufierten Ansicht vom Zusammenwirken der Perser
und Karthager versucht hat. Sie beruht auf einer
Stelle in Gelons Antwort an die griechischen Ge-
sandten bei Herod. VII 158, wo dieser sich auf
einen friiheren Karthagerkrieg bezieht, bei dem
ihm die Ostgriechen trotz seines Aufrufes auch
nicht geholfen hatten. Dieser aber kann mit H.s
Zug nicht identisch sein, da er ausdriicklich als
ein Eachekrieg fur Dorieus bezeichnet wird. also
ein AngrirFskrieg Gelons sein rniiBte, wahrend bei
Himera 480 die Karthager zweifellos die Angreifer
waren. Entweder ist also jener erste Krieg wie
die ganze Unterhaltung Gelons mit dem Gesandten
eine Erfindung zur hoheren Ehre der sikeliotischen
Gnechen, durch die Herodot getauscht worden ist
(so Meltzer Gesch. d. Karth. I 493ff. Freeman
Hist. Sic. II 515, der mit Recht auf die abwei-
chende Darsteliung bei Polyb. XII 26 b = Epho-
ros hinweist, Busolt Gr. Gesch. 112 790, 1 ^d
Ed. Meyer Geseh. d. Alt. Ill 356). oder es sind
wie Niese (s. 0. Bd. VII S. 1008) vermutet, friihere
Rarapfe Gelons mit den Karthagern gemeint, aus
der Zeit, da er noch Tvrann von Gela war.
__ 2) Hamilkar, mit Hasdrubal (s. d.) zugleich
ieldherr der Karthager in der Schlacht am Kri-
misos, die von Meltzer Gesch. d. Karth. I 516
nach Volqnardsen (tlber d. Quellen Diodors 100)

^i'. * '
von B eloch und Freeman richtiger

nut Diodoi ins J. 339 gesetzt wird, Beide Feldherrn
«mgen an der Spitze eines bedeutenden Heeres —
<lie Canton des Timaios bei Diodor und Plutarch

Hamilkar 2800

sind ubertrieben; es mtfgen rand 40 000 Mann
gewesen sein — im Fruhjahr 339 nach Sizilien
und landeten in Litybaion, schwerlich viel vor
Ende Mai, da die Schlacht selber in der zweiten
Junihalfte stattfand (Plut. Tim. 29) ; nach Plut
Cim. 19 war es der 27. Thargelion. Von dort
marschierten sie auf der grofien StraBe nach
Panormos, wurden aber dort, wo diese den
Krimisos (nach Beloch jetzt der Fiume freddo,

10 der in seinem Unterlauf den Namen Fiume San
Bartolommeo fiihrt), zwischen Calataiimi und
Alcamo iiberschreitet, unvermutet von Timoleon
angegriffen und vflllig geschlagen. Nach Holm
Gesch. Siziliens I 343f. Freeman Hist, of Sic.
IV 323 und Meltzer Gesch. d. Karth. I 518, die
wohl hauptsacMich darauf sich stutzen, dafi Ti-
moleons Marsch durchsAkragantinische ging(Diod.
XVI 48, 3), ist der sudliche Krimisos gemeint,
der ostliche Quellflufi des Hypsas, der bei Selinus

20 ms Meer gelit, heute Belice genannt. Der Verlauf
der Schlacht ist aus den Quellen noch ziemlich
deutlich zu erkennen: ein Teil des karthagischen
Heeres hatte bereits dm Flufi uberschritten , als
er pltftzlich von Timoleon angegriffen und in den
Strom zuriickgeworfen ward; in die dadurch ent-
standene Verwirrung ward dann der Rest des
Heeres hineingezogen. Die Verluste der Karthager
waren sehr schwer; die Triimmer der geschlagenen
Armee zogen sich auf Lilybaion zuruck. Beide

30 Feldherrn wurden abgerufen und durch Geskon,
Sohn desHanno, ersetzt, Diod. XVI 81, 3; s. o.
VII, 1322, 2.

Hauptquelle fur die Ereignisse ist Timaios,
der uns in einer doppelten Bearbeitung bei Diod.
XVI 77-81 und Plut. Tim. 25—29 vorliegt. Den
Charakter der Erzahlung hat wohl Plutarch treuer
bewahrt, wahrend Diodor. in Einzelheiten vorzu-
ziehen ist, so in der Angabe iiber die Starke von
Timoleons Heer, das er auf 11000 beziffert (Diod

40 XVI 78, 3 vgi. mit 79, 1, dazu die Verhaltnis-
zahl 78, 5 und 77, 4), wahrend es bei Plutarch
nur 6000 sind (c. 25; vgl. Arnold Timoleon 157.
Gumbinnen 1850), und ebenso iiber die Grofie der
karthagischen Verluste (Diod. XVI 80, 5 vgl. mit
Plut. Timol. 28. 29). Neuere Darstellungen bei
Holm Geschichte Siziliens II 207ff. Freeman
Hist, of Sic. IV 318ff.. vgl. I 80f. Beloch Gr.
Gesch. II 583f.

3) Hamilkar, karthagischer Emissar im Haupt-
o0 quartier Alexanders d. Gr., wo er durch Parmenio

eingefuhrt ward und sich als Verbannten ausgab.
Er berichtete uber Alexanders Plane und Taten
nach Hause, kehrte nach dem Tode des Ktinigs
nach Karthago zuruck, wurde aber dort des Ver-
rates angeklagt und hingerichtct. Hauptstelle
Iustin. 21b, 1—7 vgl. Oros. IV 6, 21. Frontin.
12, 3. Sein Beiname lautet bei Oros. Rhodanus,
die Hss. des Iustinus haben ahnliche Formen, der
cod. Harleianus des Frontin hat Rodinum. Viel-

60leicht ist zu lesen Rhodium, so da6 dieser H.
derselben Familie angehfirte wie Hannibal Nr. 6.

4) Hamilkar, mflglicherweise identisch mit
Nr. 2, Feldherr der Karthager auf Sizilien in den
ersten Kampfen des Agathokles. Er kommandierte
die Streitkrafte in Syiakus im J. 319, als Aga-
thokles aus dem Inneren gegen die Stadt heran-
rackte, brachte aber eine VermiUelnng zustaude,
die Agathokles den Weg znr Herrschaft bahnte.

aa.ui riajxtUKar namuKar aov&

Agathokles soil ihm groBeVexsprechungengemacht

haben, wohingegen er dem Tyrannen 5000 Soldner

iiberliefi : hieraus schUeBt Iustin. XXII 2, 6, dafi

H. hochverraterische Absichten gehabt und sich

fiir einen Handstreich auf Karthago Agathokles

Mitwirkung habe sichern wollen. Sowohl Meltzer

I 354ff. wie Beloch Gr. Gesch. Ill 1, 193 halten

das fur ausgeschlossen: das Gerede scheint daher

entstanden zu sein, dafi Agathokles 5000 von H.

entlassene Soldner sofort in seine Dienste nahm 10 Schubert Agathokles. Niese Gesch. d.gr.-i

(so Meltzer Gesch. d. Karth. a. a. O. und da- Staaten I 439ff. 452ff. Beloch Gr. Gesch.

nach Niese Gesch. d. griech.-maked. Staaten I "

' '

439). Im J. 313 vermittelte er zum zweiten Mai

den Frieden zwischen Agathokles und dessen

Feinden Diod. XIX 70—72; ward aber deshalb

von den karthagischen Bundesgenossen in Kar-

thago angeklagt und sollte beseitigt werden, als

sein plstzlicher Tod ihn einem schlimmercn Ge-

schick entzog, lust. XXII 3, 2ff. Nach Polyaen „ „ _

V 3, 9 ware er sogai nach Afrika zuriickgekchrt. 20 sich eines gallischen Soldnerkorps und verheerte

veriibten Grausamkeitenj doch ist er hinlangUch
durch den furchtbaren Charakter des Rassenkrieges

erklart, der sich auch bei andern Gelegenheiten

(vgl. Diod. XIX 103 Ende) offenbart. Hauptquelle

Diod. XIX 102—109. XX 29—30; einzelnes bei

Iustin. XXII 3, 9 und 8, 2. Polyaen. VI 41, 1—2.
Neuere Darstellungen bei Holm Geschichte Siz.

II 232ff. Freeman Hist, of Sic. IV 384ff. 423ff.

Meltzer Geschichte der Karthag. I 363ff. 383ff.

Niese Gesch. d. gr.-mak.
- - - - in

1, 194ff. 203£f. Die Chronologie steht durch die

Sonnenfinsternis vom 15. Aug. 310 fest, die am
Tage nach Agathokles Abfahrt stattfand; fraglicn

ist nur, ob die Schlacht am Eknomon 311 oder

310 stattfand; vgl. Beloch a. a. O. Ill 2, 203.

6) Hamilkar, Feldherr der Karthager im ersten

Punischen Krieg, iibemahm an Stelle des vor

Akragas geschlagenen Hanno den Befehi, entledigte

Seinen Sturz, an dem nicht zu zweifeln ist, er-

klart Meltzer wohl richtiger durch einen System-

wechsel in Karthago, das seit der Schlacht am
Krimisos eine zuwartende Politik betrieben hatte,

jetzt aber, durch Agathokles Erfolgc beunruhigt,

die Zeit zum Handeln gekommen glaubte. Haupt-

stellen Diod. XIX 70—72. Iustin. XXII 2—3;
vgl. dazu Holm Gesch. Sic. II 22 Iff. Freeman
Hist, of Sic. IV 521f. Meltzer Gesch. d. Karth.

alsdann mit der Flotte die Kiisten Italiens (Zonar.

VIII 10 b). Im Jahve 260 erscheint er neben

Hannibal Nr. 3, der die Flotte kommandiert, als

Fiihrer des Landheeres; als solcher belagerte er

Segesta und schlug die Rtfmer unter C. Caecilius

(Zonar, VIII 10— 11), ward aber durch Hanni-

bals Niederlage bei Mylai zur Aufhebung der

Belagerung gezwungen und zog sich auf Panor-

mos zuruck. Von hier aus uberrlel er bald nach-

I 354ff. 522ff. Niese Gesch, der griech.-maked. 30 her ein bundesgenOssisches Kontingent der Romer

Staaten I 433, 9. Beloch Gr. Gesch. Ill 1, 188

—193; fiir Einzelheiten Schaefer Rh. Mus. XV
1860, 393 und Schubert Agathokles.

5) Hamilkar, Feldherr der Karthager, Sohn

Geskons (nicht des nach der Schlacht am Krimisos

zuruckberufenen, s. Niese Gesch. d. griechisch-

makedon. Staaten 1439, 2 gegm A. Schaefer,

doch hat Niese seine Meinung neuerdings ge-

andert s. 0. Bd. VII S. 1322, 2). gleichzeitig mit

bei Paropos (heute Collesano nach Holm Gesch.

Siz. I 70) und brachte ihm schwere Verluste

bei, nach Polyb. I 24, 4 4000, nach Diod. XXIII
14 sogar 6000 Mann. Nach der annalistischen

"Cberheferung nahm er sodann durch Verrat

Henna und Kamarina (Diod. XXIII 9), befestigte

259 Drepana durch die Entvolkerung der Stadt

Er3^x (Diod. XXIII 9. Zonar. 8, 11. 387 d) und

brachte 258 dem Consul A. Atilius bei Lipara

H. Nr. 4 in Sizilien, nach dessen Tode er das Kom- 40 eine Schlappe bei (Zonar. 8, 12 a. Polyaen. VIII

mando iibernommen zu haben scheint (Iustin,

XXII 3, 6). Im Fruhjahr 311 landete er rait

bedeutenden Truppenmengen auf der Insel, zog

die dort noch stehenden Truppen heran und ver-

schanzte sich am Berge Eknomon, westlich von

der Miindung des siidlichen Him eras, wahrend

Agathokles auf der andern Seite des Flusses auf

dem Phalarion ein Lager bezog. Er schlug Aga-

thokles, als dieser (Juni 310 vtio xvva ovotjs xi}$

20, 1). Im Jahre 257 auch Oberbefehlshaber der

Flotte k&mpfte er nach Polybios (I 25 vgl. 27,

1) unentschieden bei Tyndaris, wahrend er nach

Oros. IV 8. Zonar. 8, 12, vielleicht auch Polyaen.

VIII 20, 1 eine Niederlage eTlitt. In der grofien

Seeschlacht am Eknomon kommandierte er den

linken Fliigel und verstand durch geschickte

Manover, die romische Flotte auseinanderzuziehen,

ward aber dann in die allgemeine Nieder-

ojqcls, Diod. XIX 109, 5) einen Sturm auf sein 50 lage mit hineingezogen. Polyb. I 27, 6ff. Wah-

lager unternahm, und verfolgte ihn bis nach Gela,

alsdann wandte er sich ins Innere und brachte

einen grofien Teil Siziliens auf seine Seite. Die

Abfahrt des Agathokles zum Angriff auf Karthago

am 14. Aug. 310 vermochte er nicht zu hindern,

sandte aber 5000 Mann zur Unterstiitzung der

Vaterstadt nach Hause zuruck; sein Angriff auf

Syrakus schlug fehl (Diod. XX 16, 1). Im folgen-

den Jahr (im Friihsommer, Diod. XX 29, 3) kehrte

rend die ttberbleibsel der Flotte nach Afrika zuin

Schutz der Vaterstadt zuriickgingen, blieb er auf

Sizilien (Polyb. I 29, 4. Eutrop. II 21. Oros.

IV 8. Val. Max. VI 6, 2. Zonar. 8, 12). Kurze

Zeit darauf ward auch er zuriickberufen, ging

mit 5000 Mann Infanterie und 500 Reitern nach

Afrika hiniiber und ubemahm nun znsammen
mit Hasdrubal, Sohn des Hanno, und Bostar

(s. 0. Bd. Ill 189, 1) den Oberbefehl uber das Ver-

<?r mit einem grofien Heere, in dem sich auch die 60 teidigungsheer, das indessen bei Adyn (Uthina
1 ;__!__? tt__.i j.__. -L _i?__. J___ Ti .1 1 Af.U n„„^T, A TT rt -+K TT X^CW ^™ T?a_

syrakusanischen Verbannten befanden, zur Belage-

rung der Stadt zuruck, ward aber, ehe der Angriff

auf Syrakus begann (so Niese I S. 452f. und
Beloch HI 1, 198, 2), bei einem tjberfall ge-

schlagen, gefangen and grausam von den Syra-

knsanern hingerichtet. Sein Tod erscheint Free-
man nnd Meltzer unverdient, nach Beloch war

er eine Eepressalie fur die an den Eriegsgefangenen

vgl. Meltzer Gesch. d. Karth. II 570) von Re-

gulus besiegt ward (Polyb. I 30, 1—13). In

richtiger Erkenntnis der Sachlage ordnete er sich

dann dem Xanthippos unter (Zonar. Vlll 13 c

vgl. mit Polyb. I 32, 5) und erhielt nach der

Besiegung dea Regulus ein Kommando gegen
die abtriinnigen Nnmider nnd Mauretanier, die

er fflr ihren Abfall hart bestrafte (Oros. IV 9,



p^iiniUftf- namuxar zau*

9 etwa 254/3 t. Chr.). Hauptquellen Polyb. I
24, 4—80, 2 (letzte namentliche Envahnung
H.s), dazu die aimalistische ftberlieferung Diod.
XXm 9—14. Zonar. VHI 10—11, 387B—D.
Oros. IV 8— 9, auch Polyaen. VHI 20. Neuere
Behandlungen Neumann-Faltin Das Zeitalter

der punischen Eriege 108ff. Holm Geschichte
Siz. m 16f. 347f. Meltzer Gesch. d. Earth.
II 276. 282. 292ff. Beloch Gr. Gesch. Ill 1,

bung bei Polyb. I 56, 3—8 wird die Heirkte ge~
wohnlich mit dem Monte Pellegrino bei Palermo
identifiziert, so von Schubring Topogr&phie von
Panormos I 24—26, Freeman Hist, of Sic. I
I 254f. (gate Earte), Meltzer Gesch. d. Ear-
thager I 842ff., auch von Holm Gesch. Siz. m
254, der indessen einige Bedenken geltend macht.
Neuerdings hat dann Eromayer (Festschr. d_
WieneT Eranos zur BegriiBung d. Phil.-Vers. in

6771 2, 233ff. Mommsen R. G. I 519ff. und 10 Graz 1909, 225) die Richtigkeit der Identifizie-
Niese Grandrifi d. rom. Gesch. lOlf. 520ff.

Hanptfrage bleibt, ob dieser tiichtige und ener-

gische Feldherr mit H. Barkas (s. u. Nr. 7) zu
identifizieren ist, wic dies bereits im AlterWm
(Cic. de off. HI 26, 97. Zonar. VIII 10, 387 b)

und neuerdings von Ranke (Weltgesch. II 1,

183) geschehen ist. Gegen die Bcmexkung Ran-
kes hat sich sehr entsehieden, aber ohne Angabe
jeglicher Grunde Meltzer Gesch. d. Earth. II

rung geleugnet und die der Heirkte entsprechende
Ortlichkeit auf der nordOstlichen Abdachung des
Monte Castellaccio, 7 km nordwestlich von Pa-
lermo, gesucht. Von hier aus fuhrte H. dvei Jahre-
lang gegen die Romer in Panormos Erieg, wah-
rend zugleich seine Flotte die Eiisten Italiens

bis nach Eyme hinauf brandschatzte. Vielleicht
gehoren die Zonar. VIII 15, 397 c und Front HI
10, 9 erwahnten Eampfe in diese Zeit (Polyb.

570 gewandt, wahrend die iibrigen Forscher sich 20 1 56, 10—57, 8). SchlieBlich doch wohl von
It nflT1 ("uflofln I-^ittiIt't nidhT itoo n Kar^- hn hnn 'I^n-I- As*** TTrti-wTrJ-rt tt.-*w.+».-I^"U*-i»-. /"O^Itt'U.-I ^ ^.

, A..^.1.,.,lL T rr<luber diesen Punkt nicht geauBert haben. Tat-

sachlich steht der Identification nichts im Wege
auBer der Notiz bei Nep. Ham. 1, wonach dieser

primo bello Punico, sed temporibus extremis
admodum adulescentulus exereitui praeesse eoe-

pit. was niemand fur eine hervorragende Beglau-
bigung haltcn kann, zumal H.s Eriegfiihrung von
246 ab keineswegs den Eindruck eines Anfangers
macht. Sehr viel schwieriger ist die Identifika-

der Heirkte vertrieben (Polybios' Ausdruck I 58,
1 ist nicht ganz klar), warf er sich 243 auf difr

Stellung am Eryx (S. Giuliano bei Trapani), nahm*
die seit 259 verlassene, ca. 150—200 m unterhalb
des Gipfels auf einem kleinen Plateau gelegene
Stadt ein und sc-hob sich auf diese Weise zwischen
die romische Besatzung im Tempel auf dem
Gipfel der Eryx und das romische Belagerungs-
korps, das am SiidfuB des Berges auf der Pizza

tion mit jenem andem H., der nach Diod. XXIV 30 Argenteria am Wege nach Drepanon lag. Als.

19 zusammen mit Bostar von den romischen Be- Hafen und riickwartige Verbindung (Polyb. I 58,
h/lrdun dill* T1

^mil in Ana Pamili-io olci rini^/il liT-ini. . Q\ .1 i n-r. + ,-. i"U™ ,1^^ 1^1^™., TJ—^Ui- T,^," rri J:harden der Familie des Eegulus als Geisel iiber-

geben und von ihr auf das furchtbarste mifihandelt
ward. An der Sache selbst ist nicht zu zweifeln

(vgl. Niese Grundr. der rom. Gesch. 102, 2);
dafi beide Geiseln vornehme Manner, womoglich
ebenfalls Feldherrn waren, ist natiirlich, und die

Zusammenstellung beider Namen legt die Ver-

mutung nahe, daB beide in der ungliicklichen

3) diente ihm die kleine Bucht bei Tonnara di

Bonagia, deren Entfernung der Angabe des Poly-

bios (30 Stadien = 5 km) ziemlich entspricht.

Die mannigfachen Streitigkeiten iiber die Ortlich-

keit (Holm Gesch. Siz. 3541 s. o. Bd. VI
S. 6021) sind jetzt durch die genaue Aufnahme
des Gelandes erledigt, die Eromayer und Veith
vorgenoinmen haben (Elio X 1910, 461—477 mit

Schlacht bei Adyn gefangen und nach Rom ge-40guter Eartenskizze). Auch hier aetzte H. seine
l-Lra/»l"t+ TITrirililTl oinrl ^rfrl XT l a c- n c n "G,1 TTT "L

r ^-n^«l'^^..Tn^^ f„«+ Jii„ J^„ T> ;; J? i,...-jl Jbracht worden sind (vgl. Niese s. o. Bd. Ill

789, 1, der aber den Tod Bostars erst nach 243
ansetzt, was naturlich fiir H. unmOglich ist).

Tatsachlich erwahnt Polybios nachher ihre Namen
nicht mehr, wohl aber berichtet die annalistische

tiberlieferung, dafi H. 255 in Earthago war. So
gut sonst die Sache pafit, urn den furchtbaren
HaiJ H.s gegen Rom zu motivieren, so scheint

doch in der oben gegebenen Geschichte ehrono-

Eampfesweise fort, die die Romer fortwahrend
in Atem hielt (Polyb. I 58, 4—5), bis durch
Catulns' Sieg bei den Aegatischen Inseln (Mai

241) seine Stellung vom Meere abgeschnitten und
dadurch unhaltbar ward. Nach der Schlacht von
den karthagischen Behorden zum Oberbefehls-
haber mit unumschrankter Vollmacht ernannt (Po-

lyb. I 62, 3), kniipfte er sofort Verhandlungen mit
Catulus an und vereinbarte die Friedenspralimi-

logisch nicht recht Raum fur sie zu sein, da H. 50 narien, die Polyb. I 62, 8—9 im Wortlaut vor-
schon 253 wieder als Feldherr gegen die Numider
erscheint. Eingliedern lieBe sie sich hochstens
254, dann aber muB man die Notiz des Zonar.
8. 13. 391c verwerfen.

7) Hamilkar, genannt Baraq, d. h. der Blitz

(Meltzers Bedenken gegen diese Erklaning II

582 sind wenig durchschlagend) , Feldherr der
Earthager im eTsten Punischen Erieg, Sohn
eines Hannibal (Nep. Hann, 1) und Vater des

legt. Fiir sich selbst und seine Leute verlang-

te er freien Abzug mit alien militarischen Ehren
der wohl ohne Schwierigkeiten bewilligt ward
(anders Nep. Ham. 1. Zonar. VHI 17). Sodann
fuhrte er die Truppen nach Lilybaion zuriick und
legte dort das Eommando nieder (Polyb. I 66, 1);

ob auf Betreiben der Gegenpartei oder weil es

nur fiir Sizilien gegolten hatte, wie MeltzerH
369 meint, mufi dahingestellt bleiben. Haupt-

grofien Hannibal; wenn identisch mit Nr. 6, etwa60quellen fiir diesen ersten Abschnitt sind Polyb. I
285 v. Chr. geboren. Im Fruhjahr 246 (nach
der annalistischen Uberlieferung 247. s. u. unter
Chronologic) an Stelle Karthalos (Zonar. 8. 16,
397 a) zum Oberbefehlshaber der Seestreitkrafte
ernannt (Polyb. I 56, 1), waif er sich sofort auf
die Kuaten Lnkaniens und Brattiums, die er
grflndlich verheerte, nnd setzte sich dann auf der
Heiikte bei Panormos test. Nach der Beschrei-

56—66, der seinem eigenen Gestandnisse nach
(c. 18. 19) auf Philinos und Fabius Pictor zuruck-

geht, wahrend Diod. frg. XXH—XXTV fast nnr
auf Philinos beruht. Daneben steht die annali-

stische Tradition, von deren Hanptvertreter Livius
nur die Inhaltsangaben der Bucher erhalten sincL

fur uns beeonders vertreten durch Eutrop. I 18^
3—27. Cass. Dio bei Zonar. VIH 10—17 und

2305 Hamiliar Hamilkar 2306

Oros. IV 8, 6; vgL daruber Meltzer Gesch. d.

Earth. II 5571 Neuere Darstellungen Holm
Gesch. Sizil. HI 24fF. Mommsen R. G. I 531ff.

Meltzer Gesch. d. Earth. II 338—356.
Soldnerkrieg. Unmittelbar nach dem Ende

des ersten Punischen Erieges brach in Afrika der

Soldnerkrieg aus (241—238), in dem zuerst Hanno

den Oberbefehl ubernahm; indessen muBte er

nach einigen Mifierfolgen sich es gefallen lassen,

dafi ihm H. an die Seite gesetzt ward (Polyb. I

75, 3). Dieser umging sofort die feindliche

Stellung am Makar, schlug den Anfuhrer der

Soldner Spendios und erzwang die Aufhebung

der Belagerung von Utika (Polyb. I 75, 5-76).

Seinerseits von Spendios eingeschlossen befreite

er sich mit Hilfc des Numiderhauptliugs NaTha-

vas durch ein gluckliches Gefecht, in dem 10000
Soldner fielen (Polyb. I 77, 1—78, 15); die 4000
Gefangenen entlieB er oder stellte sie in sein Heer

ein. ITm die Wirkung dieser Milde nicht auf-

kommen zu lassen, reizten die Fiihrer Mathos,

Spendios und Autaritos die Soldner zu der furcht-

baren Verstummelung Geskons und der ubrigen

in ihrer Hand befindlichen Gefangenen, die den

Erfolg hatte, dafi nunmehr auch H. jeden Ge-

danken an Milde aufgab. Inzwischen waren Hanno
und H. in Streit geraten, der dadurch beigelegt

wurde, daB Hanno zurtickberufen ward und Han-
nibal an seine Stelle trat (Polyb. I 82, 1- 10).

Unterdes bclagerten die Soldner Earthago, wur-

den aber bald durch die methodische Erieg-

fuhrung H.s in solche Bedriingnis gebracht, daB
ein Teil von ihnen unter Spendios, Autaritos und
Zarzas sich gegen ihn wenden mufitc. Diese

wurden von H. in dem EngpaB Prion einge-

schlossen und nach verriiterischer Gefangennahme
der Fiihrer vollig vernichtet (Polyb. I 84, 1—85,
7), Sofort wandte sich H. nun gegen Mathos,

den or in Tunis belagerte, ward aber durch die

Niederlage seines Mitfeldherrn gczwungen, die

Belagerang aufzuheben (Polyb. I 86). Neue Ver-

starkungen brachte Hanno heran; beide Feldherrn

schlossen unter Vermittelung des Rates eine Ver-

siihnung und wandten sich gegen Mathos, der

in einer letzten Entscheidungsschlacht besiegt

ward. H. brachte endlich noch Utika zur Unter-

werfung (Polyb. I 87, 1—88, 7) und damit den

ganzen Soldnerkrieg zu Ende. Einzige Quelle

fur den Erieg ist Polyb. I 75—88 offenbar im
wesentlichen nach karthagischen Quellen. s. Melt-
zer Gesch. der Earth. Ill 5881; Diodors Dar-

stellung XXV 2—6. 9, die nur fragmentarisch

erhalten ist, hangt vollig von Polybios ab, wie

Mommsen Rom. Forschungen II 266 gezeigt

hat. Auf Polybios gehen auch die summarische
Darstellung bei Nep. Ham. 2 und sonstige ver-

streute Notizen zuriick. Ncuere Darstellung Neu-
mann-Fait in Zeitalter der pun. Eriege 164
— 181. Meltzer Gesch. d. Earth. II 357—392.

Letzte Jahre und Tod. Die Wcgnahme
Sardiniens nnd die schweren Bedingungen, die

Rom von neuem Earthago auferlegte, hatten dort

eine fnrchtbare Erbitterung erregt, so daB es H.
leicht ward, das Volk fur einen Erieg zu gewinnen,
der ihm Ersatz fur Sizilien schaffen sollte. So
ward er im Fruhjahr 237 nach Spanien gescbickt,

wohin er seinen neunjahrigen Sohn Hannibal mit-

nahm (Polyb. H 1, 5; a. auch Hannibal). Den
Pauly-Wte80w»-XroU VII

Ubergang beweTkstelligte er nach Polyb. HI, 6
znnachst auf dem Landwege und dann iibeT die

Meereuge von Gibraltar; wenn Meltzer Gesch.

d. Earth. II 592 die Worte des Geschichtschrei-

bers nicht als ein klares Zeugnis fiir den Zug zu

Lande ansehen will, so leitet ihn offenbar das

Bestreben, hier Polyb. mit Diod. XXV 10, 1 in

tjbereinstimmung zu bringen, wo xarmXsvas steht.

Doch ist bei der notorisch fliichtigen Art des

10 Exzerptors auf ein einzelnes Wort schwerlich viel

Gewicht zu legen. — Gegeniiber dieser Polybia-

nischen Darstellung aber gibt es nun eine zweite,

in den iibrigen Quellen hervortretende, die zuerst

Meltzer (jetzt Gesch. d. Earth. II 3571 392ff.)

als von der karthagischen Gegenpartei H.s her-

riihrend erkannt hat. Diese Auffassung der an-

tibarkinischen Partei ist dann vor allem von der

romis'ch-nationalen Geschichtschreibung angenom-
men worden. Nach ihr lag die Sache so, dafi

20 H. unmittelbar nach der glucklichen Beendigung
des Soldnerkrieges von seinen Feinden angcklagt

ward, er babe durch seine maBlosen Verspre-

chungen in Sizilien den Aufstand hervorgerufen.

Indessen wuBtc er mit Unterstiitzung de.s jungon

Volksfuhrers Hasdrubal, zu dem er in unerlaubten

Beziehungen stand, freigesprochen und mit Hanno
dem GroBen zusammen in den Numiderkrieg ge-

schickt (Appian. I 4). Als dann Hanno infolge

von Verleumdungen znriickgerufen ward, fuhrte

30 er gegen den Willen der Behorden das Heer nach
Spanien hinuber (Appian. 14, II 2. Zonar. VHI
17 fin.) Der Zweck dieser ganzen Darstellung

liegt auf der Hand: es soil gezeigt werden, wie

H. von Anfang an aus egoistischen Motiven

heraus und ganz im Gegensatz zu den kartha-

gischen Behorden auf den grofien Entscheidungs-

kampf zwischen beiden Machten hingearbeitet

habe (vgl. die klassische Stelle Nep. Ham. 3—4).
Zuruckzufiihren ist sie auf die Bestrebungen der

40 antibarkinischen Partei, die nach dem Sturz des

groBen Hannibal den Argwohn des Siegers bc-

schwichtigen und mit Rom wieder in ein besseres

Verhaltnis konunen wollte. Diese Auffassung

aber kann dem Zeugnis des Polybios gegeniiber

umsoweniger ins Gewicht fallen , als dieser sie

bis zu einem gewissen Grade teilt (III 9, 6ff.)

;

nur daB es ihm nicht einfallt, deswegen die Tat-

sachen zu veriindern.

In Spanien angelangt, stellte H. zunachst den

50 Mheren Besitz der Earthager wieder her (Polyb.

II 1. 6. Diod. XXV 14) und legte zu ihrem Schutz

"AxQa ).Evxi) (rom. Lucenturn, jetzt Alicante; vgl.

Hubner zuCILIII4791)an; dann begann er unter

harten Eampfen die allmahliche Unterwerfung

der spanischen Volkerschaften (Polyb. II 1, 6— 8).

Unterstiitzt ward er dabei von Hasdrubal, der

sein Schwiegersolm geworden und ihm nach Spanien

gefolgt waT; diesen scheint er noch einmal auf

kurze Zeit zur Unterdriickung eines Numiderauf-

60 standes nach Afrika zuriickgesandt zu haben

(Diod. a. a. O.). Nacbdem er bedeutende Erfolge

erzielt und die Herrschaft Earthagos in Spanien

begrundet hatte, fiei er im Winter 229/8 tapfer

kampfend (Polyb. II 1, 7. Front. II 4, 17. Appian.

I 5. Zonar. Vm 19, 401 D) bei der Belagerung
von Helike (Diod. XXV 14 imGebiet derVettonen?
Nep. Ham. 4).

Quellen. Polyb. H 1, 5-9. m 9. 10. Diod.
73
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XXV 10—19. Appian. I 4. 5. Nep. Ham. 1—4 '

Oros. IV 13f. Zonar. VIII 19, 401. Dafi Diod.

vom Ende des Soldnerkrieges ab nicht meliT Poly-

bios, sondern einer sehr stark antibarkinisch ge-

farbtcn Quelle folgt, hat zuerst Melt zer richtig

ins Licht gesetzt (Gesch. d. Karth, II 592, vgl.

aucb 857f. 392ff.). Von derselben Auffassung sind

auch die meisten iibrigen Quellen beeinfluBt,

Ackermann Untersuehungen zur Geschichte des

Barkas, Rostock 1876. 0. Gilbert Bom und
Karthago in ihren gegens. Beziehungen 241-218
v. Chr., Leipzig 1876. Egelhaaf Analekten z.

Geschichte, Stuttg. 1886. Faltin ubcr den Ur-

spmng des 2. punischen Krieges, Progr. Neuruppin
1887. Hessclbarth Histor.-krit. Unfcersuch. zur

3. Dekade des Livius, Halle 1889. Neuere Dar-
stellungen: Neumann-Faltin Das Zeitalter

der punischen Kriege 240—249. Meltzer Gesch.

d. Karthager II 392-404. Mommsen B. G, I

562ff.

Chronologie. Auszugehen ist Tom Beginn
des 2. Punischen Krieges, der naeh allgcmeiner

Uberzeugung im Friihling 218 ausbrach. Damals
war Hamilkar 10 JahTe tot (Polyb. Ill 10, 7);

die untere Zeitgrenze fur seinen Untergangist also

Friihling 228, und er fiel im Laufe des J. 229/8, aber

sicher naher dera Ende zu, da Polybios sich sonst

seiner Gewohnhcit gemafi genauer ausgcdriickt

haben wiirde. Dies war im neunten Jahre seiner

Feldhermschaft (Polyb. II 1, 8. Nep. Ham. 4 u. a.),

also mufi sein Ubcrgang nach Spanicn, da er

doch in der guten Jahreszeit gekommen sein wird,

Friihjahr 237 stattgefunden haben. Der Auszug
aus Karthago selbst fallt einige Monate friiher

ins Ende 238; damals war der im Fruhsommer
247 (vgl. Polyb. XV 19, 4) geborene Hannibal et-

was uber neun Jahre alt (swaeirjs Polyb. a. a. O.

und sonst uberall). Nun geschah aber der Aus-

zug, wie Polybios zweiraal hervorhebt (II 1, 5,

III 10, 5) unmittelbar nach dem Ende des Sold-

nerkrieges, der drei Jahre und vier Monate dauerte

(Polyb. I 88, 7. Diod. XXV 6 mit vier Jahren

vier Monaten beruht vielleicht auf Fliichtigkeit

des Eszerptors). Dieser brach unmittelbar nach

der Ankunft der Soldner aus Lilybaion aus,

also August/September 241. Andrerseits ist zwi-

schen dem Frieden und der Schlacht bei den

Aegaten nicht viel Zeit verfiossen (vgl. Polybios

Darstellung I 62, 3 ogeco;, § 5 u. 7 ngo&vitcog)

;

diese ward, also im Friihjahr 241 geschlagen,

nach Eutrop. II 27 a, d. VI Id. Mart., d. h. wie

Varese und Beloch Gr. Gesch. Ill 2, 213 ge-

sehen haben, infolge der romischen Kalenderver-

schiebung am 10. Mai 241. H.s Abzug fallt also

bald nach Hochsommer 241. nachdem er zwei

Jahre (Polyb. I 58. 6) auf dem Eryx gelegen

hatte; er war demnach Hochsommer 243 dorthin-

gekommen. Vorher hatte er ox^Sdv i.-zi toeTs

EviavTovg auf dem Heirkte Krieg gel'iihrt (Polyb.

I 56, 11), d. h. vom Ende des Sommers 246 ab,

er mufi also im Anfang deT guten Jahreszeit 246
nach Sizilien gekommen sein und den Sommer
mit der Verheerung der Kiisten Italiens zuge-

bxacht haben. Seine Ankunft geschah nun nach
Polyb. I 56, 2 im 18. Kriegsjahr, erne Angabe, die

allgemein auf Philinos zuiuckgefiihrt wird; der
Krieg muBte also, wie Varese und Beloch Gr.
Gesch. Ill % 231ff. schlieBen, tatsachlich erst 268

ausgehrochen sein und nur 23 Jahre gedauert
haben; die widerspreehende AuBerung des Polyb.,
der I 63, 4 ausdriicklich 24 Jahre angibt , fuhrt
Beloch auf Fabius Pictor zuruck. Allein die
Bechnung stdmmt nur, wenn polybianische Kriegs-
jahre zu verstehen sind; ea ist aber sehr wohl
moglich, dafl Philinos, der den Timaios fortsetzte,

nach dessen Olympiadenjahren rechnete: dann be-
gann der Krieg mit 01. 129, 1 im Hochsommer

10 264 und sein 18. Jahr endete 246 im Hochsommer;
kurz zuvor war Barkas ins Amt getreten. Auch
die andre Angabe des Philinos, nach dem die
Belagerung Lilybaions im 14. Jahr begonnen ward
(Polyb. I 41, 4 ; auch hier stent T<p jroAs^, nicht
der Genotiv), lafit sich damit vereinigen: sie fing

Friihjahr 250 an, nachdem auf die Naehrieht vom
Siege bei Panormos Juni 251 (nach Beloch 250)
groBere Eiistungen vorangegangen waren (Polyb.

I 41, 3). Der Krieg begann also im Olympiaden-
20 jahr 129, 1 und endete im 24. Jahre 01. 133, 4,

etwa Anfang September. Dies ist die Bechnung
des Polybios, mit der sich seine samtlichen Zeit-

angaben in Einklang bringen lassen. Daneben
gab es noch eine zweite, deren Spur zunachst
bei Liv. XXI 2, 1 vorliegt. Danach lagen zwischen
dem Ende des ersten Punischen Krieges und H.s
tTbergang nach Spanien funf Jahre; hier sind
also die Schlacht bei den Aegaten mid der Frie-

densschluB auf 242 angesetzt, und demzufolge
30 berechnet sich die Kriegsdauer auf 23 Jahre (Ined.

Vaticanum. Eutrop. II 27). In sich ist diese

Bechnung ebenfalls ausgeglichen (so gegen Niese
Gruudr. der romisch. Geschichte* 109, 4); doch
verdient die des Polybios den Vorzug, der des-

wegen auch samtliche Ansatze oben entnommen
sind.

8) Hamilkar, Geskons Sohn, ward im Jahre
218 von Ti. Sempronius Longus mit der gesamten,
annahernd 2000 Mann starkenBesatzung auf Malta

40 gefangen genommen, Liv. XXI 51, 1—2.

9) Hamilkar, Flottenchef vonHannibalsBruder
Hasdrubal, der nach dessen Abzug das Ober-
kommando von Spanien ubemommen hatte, ging
beim Vonnarsch von Xeukarthago Friihjahr 217
nach dem Ebro mit der Flotte vorauf, Polyb. DII

95, 2. In ahnlicher Stellung befand er sich noch
212 nach Polyb. VIII 1, 8 ; doch scheint es, als

ob or damals in Sizilien kommandierte , woraul
indesscn bei der abgerissenen Natur eks Exzerpts

50 nicht viel zu geben ist. Jedenfalls stand er

wieder beim Heere Hasdrubals, als dieser seinen

Zug nach Italien antrat. blieb jedoch in Nord-

italien zuruck, wo es ihm im J. 200 gelang, einen

Aufstand liguriscber und gallischer Stamme an-

zuzetteln.Liv. XXX 10—11. Er eroberte Placentia

und Cremona, worauf der Senat seine Auslieferung

in Karthago verlangte. Da die Karthager dazu
nicht imstande waren, verbannten sie ihn und
konfiszierten seine Giiter (Liv. XXX 19). Kurz

60 darauf ward er vor Cremona von dem Prator L.

Furius angegriffen und besiegt, wobei er selber

in der Schlacht fiel (c. 20). Indessen erzahlt der-

selbe Livius (XXXH 30), er sei im Jahre 197 bei

einem grofien Siege iiber die Insubrer und Ceno-

manen vom Consul C. Cornelius Cethegus gefangen
genommen und spater (XXXIII 23) im Triumph
aufgefuhrt worden. Entweder folgt Livius hier einer

andern Quelle, oder es handelt sich urn zwei ver-
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*chiedene Manner, was hei der Haufigfceit des

Namens nicht ganz ausgeschlossen ware.

10) Hamilkar, genannt der Samnite, mit Kar-

thalo Fuhrer der demokratischenPartei inKarthago

kurz vor dem Ausbruch des dritten Punischen

Krieges. Beide vertrieben die Parteiganger Mas-

sinissas aus der Stadt, worauf dieser seine beiden

Sohne Gulussa und Micipsa als Unterhandler nach

Karthago sandte. Auf Betreiben H.s wurden sie ...
indes ffar nicht vorgelassen und mufiten unver- 10 doch soil es nach der von Haverfield Anto-

. , P ^ t _i_ __?!..„. ^l„T, • ,;v„_*;„1 TT 1, „4^^ W^ll T?A^^+ cai OH« IftQOA IKK ^*fi-flF^«+.

Orient hinweist, aus welchem die BOmer meistens

ihre Bogenschutzen bezogen, so hat Hodgson
die Gottin H. und die Cohors Hamiorum beide

aus Syrien hergeleitet, wo eine bekannte Stadt

Hamath oder Hama am Orontes lag. Nur ist

diese nicht mit Apamea zu identifizieren , wie

Hodgson gemeint hat, sondern mit Epiphaneia.

Der alte Name lebte neben dem neuen fort und
hat sich bis heute behauptet (s. Hamath). Je-

-richteter Sache abziehen; dabei iiberfiel H. noch

den Gulussa, was den Anlafi zum Ausbruch des

Krieges gab. Appian. VIII 68. 70. Die Vorgange

gehoren ins J. 150, zwei Jahre vor Massinissas

Tod (App. a. a. O. vgl. mit Pol. XXXVII 10, 2).

IV) Hamilkar, vornehmer Karthager, ward

selbfimft nach der Kriegserklarung der Eomer
abges'andt, urn die Unterwerfung Karthagos zu

erklaren. Die Gesandten kehrten jedoch ohne

nine Wall Report (Glasg. 1899) 155 vertffent-

lichten Ansicht Drivers unstatthaft sein, Bamii
und Hammifs) von dieser Stadt herzuleiten.

[Hang.]

Hammo. Auf Tausenden von Votivinschriften

aus Karthago (CISem. I 180ff. usw.) und Nord-

afrika (z. B. Cirta 192) oder aus den punischen

Kolonien von Malta (CISem. I 123), Sizilien (138),

Sardinien (147) wird ein Gott Ba'al Ch(a)m(ma)n

bestimmte Antwort zuruck, Polyb. XXXVI 3, 8ff.20*itin b?n genannt und im eigentlichen Phonizien

12) Hamilkar, mit dem Beinamen Phameas,

Feldherr der Karthager im dritten Punischen

Kriege, kiimpft gegen Scipio Aemilianus, Polyb.

XXXVI 8, 1—2. Bei Appian hei8t er Himilkon

und wird spater von Scipio fur die romische

Sache gewonnen.

13) Hamilkar, Verfasser einer Schrift iibeT

Landwirtschaft, Col. XII 4, 2. [Lenschau.]

14) Hamilcar, angesehener Mann in Leptis im

J. 647 = 107 (Sail. lug. 77, 1). [Miinzer.]

Hamillus (bei Martial. Amillus), ein Lehrer,

der seine Schiiler geschlechtlich mifibraucht, Mar-

tial. VII 62. Iuven. X 224. [Stein.]

"Aftutjiot s. o. Bd. V S. 256.

Hamiroei, Volk in der siidlichen Arabia feUx,

nur von Plimus (n. h. VI 158) nach den Home-
ritae (Himjar, s. Homeritae) und vor den_Ge-

dranitae (s. d.) erwahnt, wohl die Benu "Amir

ben ^a'sa, welche , hauptsachlich im Negd seii-

kommt El Chamman (-jftn bit) ,Knecht des (Got-

tes) Melki Aschtart' vor (Ma' sub: Clermont-
Ganneau Rec. arch, orient. I 81ff. ; vgl. Umm
el

r
awamTd: CISem. I 8). Die immerfort wieder-

kehrende Widmung in Afrika lautet: riDn^ nnib

yan b?ab insbi 5?a "jd ,Der Herrin, der T(a)-

n(i)t ,Antlitz des Baal, und dem Gebieter, dem
Baal Ch(a)m(ma)n (

. So haufig auch diese Formel

30 sich wiederholt, so ist doch ihre genaue Bedeu-

tung noch unsicher und man hat daran weit-

lauhge Kombinationen gekntipft, aber ,eine ein-

zige Bilinguis ko'nnte da mehr helfen als un-

zahlige weitere Exemplare* (Noldeke bei Doma-
sxewski Religion des rom. Heeres 75). Was den

letzten Namen betrifft, so hat man Baal Cham-
man als den Herrn einer vermutlichen Kultstatte,

also den Ba'al von Chamman (d. h. von Afrika'?)

aufgefafit (Halevy Melanges de critique et d'hi-

haft '(Sprenger Die alte Geographie Arabiens 40 stoire 1883, 426), und man hat weiter darauf

1875, 212), vom WadI Ahwar bis Abjan wohnten,

also Nachbarn der Himjaren waren (vgl. Glaser
Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens

1890 II 140). Gegentiber dieser dnrch die Namens-

form und die iirtliche Beziehung zu den Him-

jaren gestutzten Aufstellung Sprengers (gegen

seine Vermutung, daft bei Plimus statt Home-
ritae mit der Mehrzahl der Hss. Nomeritae zu

lesen sei, s. Gedranitae), verliert an Wahr-

hingewiesen, dafi der Bebellahamon der Inschrift

CIL III 7954 eigentlich Bef
el Hamon heifien soil,

d. h. der Herr des (Dorfes) Hamon (L(5vy Cultes

dans le Tahnud [Sep.-Abdr. Rev. etudes Juives

XLIIIj 1901, 6. Dussaud Notes de mjih. syrienne

1903, 26). Andere haben Chamman von dem
Stamme zKn abgeleitet und diesen Ba'al als

den gliihenden (fervidus) erklart und ihn als

einen Sonnengott betrachtet, was doch wohl nur

scheinlichkeit G lasers (a. a. O. 141) Vermutung, 50 eine spate Auffassung ist (s. u.). Am wahr-

dafi ,die 'Amur (= die 'Amiriten) im Wadl scheinlichsten bleibt, da B Chamman mit den Cham-
*" - n n L -- 1!— TT7=j r j._ x-. manlin identisch ist, den abgottischen Saulen, die

in dem Altcn Testament Ofters verpOnt werden
(Lev. 26, 30. Jes. 17. 8. Ez. 6,4. 6. II. Chron.

Akkii 11 und zwar dort, wo dieser Wadl den Na-

men Mughail (vielleicht = el-G hail, da in jener

Gegend m als Artikel gebraucht wird), hat', hier

vielleicht noch besser passen. [Tkac.]

Hammanientes, Volk in Africa, anscheinend

unrichtige Lesart jlingerer Hss. und alterer Aus-

^aben von Plin. n. h. V 5, 34 fur Amantes (Atlan-

tes? Sieglin), s. o. Bd. I S. 1724. [Dessau!

14, 3. 34, 4. 7). Ba
f

al Chamman wird also der

.Herr der Saule' sein, das heiBt, den semitischen

Vorstellungen entsprechend, die Gottheit die in

dem heiligen Stein verkorpert ist und verehrt

wird (s. die Art. Baitylia, Ammudates). Da-

Hammi(sl) erscheint auf einer Votivinschrift, 60 mit stimmt, daB statt des Ba'al Chamman in Pho-

die in Thirlwall castle bei Carvoran, d. h. in «;««• ™ n, n™m«« ^a^\,^ irn^ < ™ «* AhpT1

dem von den Eomern Magni (?) genannten elften

^tandlager des Hadrianswalls entdeckt wurde, in

der Dativform de(aje Hammi, CH, VII 750. Da
neben dieser Gottin auch nr. 758 deae Suriae,

759 dea Syria, sowie 752 /. o. m. Seliopo-

lit. vorkommt, da femer die dort stehende eoh.

I Hamiorum sagiUar(ioruTn) nr. 748 auf den

nizien El Chamman verehrt wurde: er ist eben

der ,Gott deT Bildsaule\

Fruhzeitig wurde der semitisehe Ba'al Cham-
man mit dem agyptischen Gott Aniun, gr.

"Apficov verschmolzen (vgl. o. Bd. I S. 1856 und
CISem. I 288 s.). Der Zeus Ammon wurde, be-

sonders seitdem Alexander als sein Sohn gait,

weltberuhmt, und Ton Kyrenc aus verbreitete sich
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sein Kult in Nordafrika (s. o. Bd. I a. a. O.). Auch im mittleren Reich spielt er eine recht un-
Eine neulich in Tripolitanien entdeckte Inschrift bedeutende Rolle, seine SteUung beruht darauf,
ist dem Adon Amun (oder Amman) pst*> l"tN^> da6 e

,

r sozusagen der Privatgott der XII. Dynastis
gewidmet: es ist kaum speziell der agyptische is*» <&* aus Theben staramt, wo Amon semen.
(Clermont-Ganneau Rec. darch. orient. VII Wohnsitz hat. Einen bestimmt ausgepragteit

86) oder der punische (Lidzbarski Eph. sem. Charakter hatte der thebanisehe Lokalgott in
epigraph. Ill 1909, 60) Gott gemeint, sondern alterer Zeit nicht. Er mag urspriinglich ein

yielmehr beide zusammen. Die lateinischen In- Zeugungsgott gewesen sein, doch ist diese Eigen-
schriften deuten ebenfalls auf eine synkretische schaft fast in Vergessenheit geraten und nur der

GleichsetzungderbeidenGottheiten, worauf schon 10 Umst<"*nd, daB er gelegentlich ithyphallisch dar-

die Schreibung Hammo fur "A/x/nmv hindeutet. In gestellt wird, erinnert daran. Sonnengott ist

einem Weihepigramm aus Auzia in Mauretanien Amon erst seit dem nenen Eeich (nur ganz selten

(CIL VIII 9018 = Biicheler Carm. epigr. 253) kommt er fruher als Sonnengott vor). Erst diese

ist Iuppiter Hammon neben der Dea Caelestis Zeit
>
ocsonders der Ausgang der XVIII. Dynastie^

(s. o.) angerufen und als corniger, wie der Zeus nat *nm die fiberragende Stellung verschafffc, die

der libyschen Oase, bezeichnet (vgl. Sil. Ilal. Ill er^dann seit der Spatzeit wieder verlor. Zur
10: Inter anhelantts Garamantas corniger Ham- Zeit Alexanders spielt er in Xgypten kaum eine

mon u. IX 298), und er wird auch mit Widder- Ko^e
5
senr bedeutend ist dagegen sein Ansehen

homern dargestellt (Perrot et Chipiez Histoire Dei den Griechen, und nur so erklart sich Ale-

do Tart IH 73, ZDMG LIX 512. Ph. Berger 20 zanders Zu<r nach der Amonsoase. Von anderer

Gazette archeol. 1879, 138). Merkwurdig ist "die Literatur sci vor allem hingewiesen auf Erman
Zusammenstellung einer Inschrift aus Karthago Aeg. Religion passim und die sehr interessante,.

(Cagnat Anne'e epigr. 1899 nr. 46 = Dessau aber mit Kritik zu lesendeDarstellunginSchnei-
Inscr. sel. 4427): Iovi Hainmoni, barbaro Sil- ^ ers Kultur und Denken der alten Agypter,

vano (vgl. CIL VI 378: Iovi Hamm&ni et Sil- Abscbnitt Religion. Eine ausreichende Mono-
vano), womit Dessau eine Widmung dis Mauris graphic fiber Amon fehlt. Das Heiligtum der
barbaris vergleicht. Strabon erwahnt eine axqa Amonsoase ist von einer deutechen Expedition

"Afificovog BaXl$a>vo$ bei Thapsus, und Vergil (Aen. 1900 untersucht worden, doch gibt es dariiber

IV 198) nennt H. als den Erzeuger von Iarbas nocn keme wissenschaftliche Publikation (Reise-

(vgl. auch Sil. Ital. V 357. VI 675. XII 459). 30 bericnt: Steindorff Durch die libysche Wfiste

Auch aufierhalb von Afrika wird wohl der Baf
al zur Amonsoase, Leipzig 1905). Was die Schrei-

Chamman unter dem Namen H. angerufen : Sol- Dung Hammon angeht, so bietet die obenstehende

daten verehren ihn als einen Heeresgott (CIL III Ansicht Cumonts die einfachste Losung. Die
3463 [Aquincum]. 13604 [Aere in Syrien]. 11128 Bonier werden nach dor Schreibung des Namens-
[Carnuntum]; s. v. Domaszewski Religion des ^en ^ott YOn den Puniern fibernommen haben,

ram. Heeres 73; vgl. auch CIL III 3729 |Va- sonst ^urdo man kein ft im Anlaut erwarten.

lentia]. XI 3077 [Falerii] und III 75 [Philae] [Pieper.]

1. O. M. Hammoni Chnubidi lunoni reginae; HammOnius, lateinische Form des griechi-

vgl. CIG 4893 Xvovfiu to} ?tat "Appawt. achen Ammonios (o. Bd. I S. 1862ff.J, von Leuten

DaB dieser punisch-Sgyptische H. sich zu 40 agyptischer Herkunft bisweilen als rormscher

einer grolien Weltgottheit emporgeboben hat, Gentilname verwendet (vgl. W. Schulze Zur
entspricht der allgemeinen Entwicklung des se- G«8ch. latein. Eigennamen 121f.). [Munzer.]

mitischen wie des romischen Heidentums. In dem Ham<piar(e) neben amyiare und amrptiare
Gedicht von Auzia wird er als Himmelsgott To- (mit unerklartem t) etruskischer Name des Sehers-
nans genannt. Wie alle die Ba'alim wurde er und KOnigs 'AptpidQaos voa Argos. Die Form
auch als Sonnengott angesehen, was ja Amtin-Ra mit anlautendem h (Deecke Bezz. Beitr. II 1877
in Agypten seit der altesten Zeit war (vgl. Ma- —1878. 186. Lattes Rendic. d. R. Ist. Lomb.
crob. Sat. I 21, 19). Man konnte sich wundern, di sc. e lett. Ser. II. Vol. XLII 1909, 803) und
dafi dieser der hochsten Himmelsmacht gleich- nicht geschriebenem SchluB-e iindet sich zweimal
gestellte Ba

r

al Chamman, der auf zahllosen puni- 50 bei Gerhard Etr. Spiegel IV Taf. 359 (orig. inc.),

schen Inschriften immer wiederkehrt, verhaltnis- vgl. IV 1 S. 112: zwischen den sitzenden Seher
maUig so ?elten als H. in Afrika erscheine, wenn kam<piar und den ruhig dasitzenden, resigniert
es nicht sehr wahrscheinlich ware, daB sein zu Boden schauenden Aias (aivas) tritt eine be-
Name gewohnlich mit Saturnus (s. d.) iibersetzt flugelte und bekleidete SchicksalsgOttin, dem Aias
ist (Gseil Mel. Ec. franc, de Rome XVI 1896, eine aufgewickelte Rolle entgegenhaltend. auf der
465). — Bathgen Beitrage zur semit. Religions- die Worte stehen: la\a

\
aivas

\
hamyiar; zum

gesch. 1888, 25ff. Ed. Meyer in Roschers Mvth. Typus dieser todverkiindenden Schicksalsdamonen
Lex. s. Baal I 2871 ff. v. Baudissin in Herzog- s. Her big Abb. Akad. Munch. XXV 1911, Abh.
HauckRealencycl. II3 330. Lagrange Etudes sur 4 S. 12ff. Die etruskischen Belege des Namens-
les religions semitiquesS 1905, 86ff. [Cumont.] 60 bei Deecke Bezz. Beitr. LT 1877—78, 165; fiber

Hammon = Amon, dem bekannten iigvpti- Amphiaraos in der monumentalen etruskischen
schen Gott, s. den ausfubrhchen Art. Pietsch- tjberlieferung s. o. Bd. I S. 1892. [Herbig.]
manns Ammon o. Bd. I S. 1853, mit dessen Hanipsicora (Liv. ; Hampsagoras graecisiert.
Ausfuhrungen ieh im wesentlicben einverstan- Sil.), Fiihrer der Sarden in dem von Karthago
den bin. Die Frage, wann Amon znerst er- unterstiitzten Aufstande gegen die rflmische Herr-
scheint, ist heute nicht sicher zu beantworten. schaft 539 = 215; zaerst wurde sein Sohn Hostus.
Doch ist fur einen Knit das Gottes im alten in seiner Abwesenheit von P. Manilas Torqaatas
Reich noch kein sicherer Beleg erbracht worden. geschlagen; darauf lieferte Manlins dem H. selbst
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und den mit ihna verbiindeten Karthagern eine der dem Flacbs fast ganz gleichkommt bis auf

zweite erfolgreiche Seblacht, in der Hostus fiel; die Dicke und Hohe, worin H. diesen weit ttber-

H. entkam zwar, gab sich aber auf der Flucht trifft. H. wachst von selbst und gesaet (avto-

selbst den Tod (Liv. XXIII 32, 10. 40, 3—41, 7 paty xal Gneigopivrj). Die Thraker weben aus

aus rOmischer Quelle; poetiscb ausgesehmiickt ihm Stoffe, die den linnenen ganz ahnlich sind;

mit Hervorhebung des Hostus Sil. Ital. XII 342 wenn sich jemand erst darauf versteht, so kann

—419; vgl. Zonar. IX 4 Anf. ohne ISTennung des er nicht unterscheiden, ob der Stoff aus Flachs

jv ' [Miinzer.] oder Hanf ist. Wenn er aber noch keinen H.

Hanf (Cannabis sativa L.). Name: altgriech. gesehen hat, so wird er den Stoff fur linnenen

xdwafiie, xavvafios, ngr, xawafii, lat. cannabis, 10 halten.' Von Thrakien aus wird der H. einerseits

eannabus, it. canape, eanapa, rum. canapa, alban. unmittelbar zu den germanisch-slavisch-littauischen

Jcanep, kerp, prov. eanebe, cambre, franz. chanvre, Stammen, andererseits zu den Griechen gekommen

span, eaitama, ptg. eanhamo, ndl. Jcennep (Prell- sein. (Schrader Reall. 331). In Griechenland

witz Et. Worterb. d. gr. Spr.2 Korting Lat.- scheint er vornchmlich in der Landschaft Elis

rom. Worterb. 3). Die nordeuropaischen Bezeich- angepflanzt gewesen zu sein. Pausanias (VI 26)

nungen: ahd. hanaf, mhd. kanef, nhd. Hanf, meint, ,ein jeder, der geeigneten Boden besitze,

jingls. Iioenep, engl. hemp, nord. hampr. aschwed. konne H. anpflanzen.' Immerhin wird er nicht in

hamper m. und hampa /"., neuschwed. hampa, alien Teilen Griechenlands angebaut gewesen sein;

dan. kamp sind nicht dem griech.-lat. xavvafiig- war dochAthengenOtigt, seinenBedarf anbanfenen

cannabis entlehnt, vielmehr gehen sic mit diesen 20 Schiffstauen aus anderen Landeni zu bczieben

auf eine gemeinsame Quelle zuriick. Schrader (Xenoph. respubl. Ath. 2). Nach Sizilien und

(bei Hehn Kulturpfl. u. Haustiere^ 190L; Realles. Unteritalien verpflanzt kam der H. unter unver-

^31) vermutet, daii in dem ceremissischen Icene, andertem Namen nach Mittelitalien und weiterhin

hide ,Hanf' die einfachste Form des Kamens zu nach Gallien. Da6 am Rhoneflusse bereits im

^rblickcn sei. Der zweite Bestandteil -bis oder 3. Jahrh. v. Chr. die H.-Kultur gebltiht haben

-pis finde in deT syrjanischen und wotjakischen mxiB, erfahren wir aus Athenaios (V p. 206), der

Benennung des H. (urspriing. der Nessel) pis, uns berichtet, Hiero II. habe fur sein bei Athenaios

pus die entsprechonde Form. Hiernach wurde geschildertes ungeheueresPrachtschifFH. von den

cannabis eigentliche ,Hanfnessel' bedeuten. Zu tlfern des Rhodanus bezogen. — Von den rtfmi-

xdwafite, das selbst ein Lehnwort ist, stehen alt- 30 schen Schriftstellern erwabnt Lucilius zuerst den

slav. konopolja, lit. kanapes, altpreufi. knapios, H. (Lucilius ed. L. Mueller ex libris incertis

pers. kanab, arab. eannab in dem gleichen laut- 111: vidimus vinctum thomice eannabina). Cato

lichen Verhaltnis wie die germanischen Bezeich- und Vergil nennen den H. nicht. Nach Varro

nungen (Kluge Et. Worterb. d. d. Spr.7). Ein (I 23, 6) wurde H., ebenso wie Flachs, Binsen

den slavischen Sprachen eigentiimliches Wort fur und Spartgras auf Feldern gezogen, um das

H.: TVL&s.penka, poln. _pcewfco, czech. penck, penka Material fiir Stricke und Taue zu liefern. Der

durfto nach Schrader (bei Hehn 7 589) den beste H. war der bei Alabanda in Karien wach-

Skythen oder Sarmaten entnommen sein, neupers. sende (Alabandica), der vornehmlich zu Netzen

und aigban. beng , bang, vedisch hhanga Hanf, verwandt wurde. Man unterschied bei ihm drei

sendisch banha Trunkenheit, Banga Name des 40 Qualitaten der Faser: die schlechteste befand sich

Daeva der Trunkenheit. nachst der Rinde und dem Marke, am besten war

Herkunft und Geschichte. H. findet sich die mittlere, welche Mittelhanf (mesa) hieB, die

wildwachsend sudlich vom Kaspischen Meer, in zweite Sorte wurde mylaseischer H, (Mylasea) ge-

Mittel- und Sudrufiland, sowie in Sibirien vom nannt. Der roseische H. (Rosea) im Sabinerlande

Fral bis Dahurien (En gler bei Hehn 7 190). De soil Baumeshohe erreicht haben (Plin. XIX 174).

Candolle (Ursprung 184) meint, die Skythen Die Pflanze und ihr Anbau. Der ange-

hatten ihn um 1500 v. Chr. aus Asien nach Stid- baute H. [xawaptc npeQOs, auch xavvdfitov und

rufiland gebracht. Im westlichen und mittleren ayoivoorgotpov \py>pwiov und ot@e<pco, also Stricke

Europa ist H. wahrend der jungeren Steinzeit, der drehendj genannt) hat iibelriechende, der Esche

Bronze- und wohl auch der Eisenzeit unbekannt 50 ahnlicbe Blatter, lange einfache Stengel und eine

gewesen. Weder in den Schweizer Pfahlbauten, runde Frucbt (Diosc. LTI 155). H. verlangt fetten,

noch in der Poebene oder sonst in vorgeschicht- gediingten, wasserungsfahigen oder natiirlich

lichen Schichten ist H. gefunden worden (Bu- feuchten, lockeren, tiefbearbeiteten Boden (Col.

schan Vorgeschichtlkhe Botanik 115). Die II 10, 21. Geop. II 31), er kann daher nicht

Agypter kannten den H. nicht, in der Umhiillung uberall angebaut werden (Varr. I 23). Die Aus-

der Mumien hat sich keine H.-Faser gefunden. saat soil um Friihlingsanfang sein (Plin. XIX 173),

Auch den Phoniziern war er fremd, und in den bei feucbter Witterung kann sie bis zur Fruh-

hebraischen Rehgionsbuchern wird seiner noch lingsgleiche (Col. II 10. Pall. LTI 5) hinausge-

nicht Erwahnung getan. Die Mischna spricht schoben werden. Auf den QuadratfuB rechnete

von den textilen Eigenschaften des H. als eines 60 man 6 KOrner (Col. II 10. XI 2). Je dichter

wenig bekannten Gegenstandes. Wohl aber wird gesat wird, um so feiner wird der H. (Plin. XIX
H. schon in den altesten chinesischen Schriften, 173). Nach der Reife zur Zeit des Herbstaqui-

besonders in dem 500 Jahre v. Chr. geschriebenen noktiums wird der Same abgestreift und an der

^Hit-king1 mit seinen beiden zweihausigen Formen Sonne, im Winde oder im Rauche getrocknet. Die

genannt(Bretschneider bei de Candolle 183). Pflanze selbst wild naeh der Wemlese ansgerissen

Von den griechischen Schriftstellern gedenkt zu- und in den Abendstunden durch Abschalen ge-

«rst Herodot (IV 74 und 75) des H, als einer reinigt (lueubrationibus deooriUa purgatur. Plin.

nenen Pflanze. ,ImLande der Skythen wachst H. f XIX 173).



2315 Hanf Hannas 2316

Verwendung des H. Der H. wurde zur
Verfertigung von Stricken benutzt (Biosc. Ill 155.

Plin. XIX 173). Erwiesen sich die aus spartum
hergestellten Stricke in siifiem- und Seewasser als

besonders dauerhaffc, so gab man doch im Trocknen
den aus H. verfertigten den Vorzug (Plin. XIX 29).

In Karien wurden treffliche Jagernetze aus H.
angefertigt (Gratii Falisci et Olympii Nemesiani
carm. ven. 46f.). H. gehiirt zu den altesten

Arzneimitteln. Im Berliner Papyrus und dem
Papyros Ebers findet er sich unter den agypti-

schen Heilmittelii. Das Pharmakon Nepenthes
des Homer wollen einige auf das aus dem H.
bereitete Berauschungsmittel, Haschisch, beziehen
(Berendes zu Diosc. Ill 155). Nach Herodot
(IV 74. 75) haben die Skythen die gerOsteten

H.-Korner zur Herstellung von Schwitzbadern
verwandt. ,Nach der Bestattung ernes Verstor-

benen reinigen sich die Skythen also: zunachst

reiben sie den Kopf ein und waschen ihn ab.

Alsdann stellen sie drei Stangen so auf, dafi sie

gegeneinander gelehnt sind, iibeT die Stangen
Ziehen sie wollene Decken, spannen diese recht

fest und werfen gliihendheiBe Steine in eine in

diesemZelte aufgestellte Wanne. Hierauf schliipfen

sie in das Zelt und streuen H.-Samen auf die

gliihenden Steine, von denen nun ein solcher

Dampf ausgeht, daB kein griechisches Schwitzbad
besser sein kann.' H. zu Salt verarbeitet gait in

das Ohr eingetraufelt fur ein gates Mittel gegen
Ohrenschmerzen.

In der Symbolik der Trauine legt Artemidoros
(III 59) dem H. eine ahnliche Bedeutung bei wie

Spartgras und Lein. A ev x ea xoXg fikv tpofiovfiwoig

iaxl (pofiega * cxeqqozeqov yag xal q?0QxtxcoT£Qov

E7tdyEt tov qpofiov ' xal xotg dovkoig fiaodvovg

siQoayoQEvei xal iXev&SQtav xolg xivrjct (fur i?.ev-

feQiav rots srsvrjoi, fur das sich verschiedene Les-

arten finden, schlagt Hercher in der Anm. vor

xal deaua xolg kXsv&SQOtg) xal yap xojixezat xal

xazavzXexzstat ' xotg 6s ev xgvtpfj BtdyovGt fyXtipzig

xal OT£vo%a>gla$ oyfiatvet xal xovg ajiodtf/tovs

enavdyei, xal fidXiozd ye Star dianovzioi wot ' xal

yaQ avrij diajzovTiog xofrf&zat (Art. 191, 16ff.).

xdvvafStg bs vtieqeizixeivei za arjfi.aivdf.iEra vjio

zfjs kevx&ag xal rod Xtvov (Lein ist gunstig inbezug

auf EheschlieBung, Freundschaft und Hoffhungeii)

xal fiatidvovg vnzgfiaXkovoag zivag otjfiaivei xal

oeofia svrova (Art. 192, Iff.).

Die zweihausigen Formen des H., die mann-
liche und weibliche, sind fruhzeitig erkannt worden.

GL HI: canape, i. ogre genera sunt duo mascu-
lus et femina quae est efficax 587, 73. 608, 68.

Infolge von Verwechselung wurde freilich die

kleinere, schwachere und weniger zu verwertende

mannliche Pflanze, die in der Vorstollung des

Volkes als die weibliche erschien, die weibliche

femella genannt, die groBere weibliche aber

mannlich maseulus. Die beiden Namen haben
sich dann tin Deutschen als Fimmel und Maschel,

Maschel, Masch in dem frfiher gebrauchten Sinne
erhalten. Auffallend ist, dafi in alten Pflanzen-

glossaren der Kultur-H. 6fter die Bezeichnung
ogre und agrius = wild fuhrt CGL HI agrio
canapin 631, 21; agriits. canape 543, 4; ogre.
i. canape 552, 44. Colm. Gloss, a. . ion (d. i.

agrion) kanepf 17 (v. Fischer-Benzon Alt-

deutsche Gartenflora 87f.).

Literatur: Hehn Kultnrpftanzen und Haus-
tiere 7 188ff., dazu Schraders Bemerkungen 7 589^
De Candolle Ursprung der Kultnrpflanzen 183f.

v. Fischer-Benzon Altdeutsche GartenfloTa 87f.

B u s c ha n Vorgeschichtliche Botanik 1 1 5ff. S chr a-

der Keallex. d. indogerm. Altertumsk. 331. Hoops.
Waldbaume und Zulturpflanzen im germ. Alter-

tum 472f. [Orth.]

Hauharaldas, ist in der Trierer Inschrift
10CIL in 3682 als koniglicher Prinz der Burgun-

der genannt. [Haug.]

Hannah. *) 1) Hannas I., Sohn des Sethi (im
Neuen Test, lautet sein Name vAwag

y bei Josephos-

"Avavog ; der Name ist abgeleitet von "\yn) wird
im J. 6 n. Chr. von dem syrischcn Statthalter

P. Sulpicius Quirinius als Hoherpriester einge-

setzt an Stelle des beim Yolk wegen zu grofier

Willfahrigkeit gegen Rom verhabt gewordenen
Joasar (Joseph, ant. Iud. XVIH 26); dafi er zu

20 demselben Hause wie dieser gehort habe (dem des

alexandrinischen Juden Boethos), zu welcher An-
nahme Gratz Geschichte der Juden HI 5 737f.

neigt, ist nicht zu beweisen. Er hat verhaltnis-

maSig lange, bis 15 n. ChT., das Amt bekleidet,

diirfte also eine geschickte Mittelstellung zwi-

schen den Parteien eingenommen haben ; er selbst

hat der sadducaischen Partei angehort und konnte
als Sadducaer die streng jiidische Eichtung natiir-

Uch nicht befriedigen (Acta Apost. IV 1. 6. V 17.
30 Tosephta Menachot 13, 21). Warum er von dem

neuen Procurator Valerius Gratus abgesetzt wor-

den ist (Joseph, ant. Iud. XVIII 33f.), wissen

wir nicht. Auch nach seinem Rticktritt hat er
noch eine sehr einnufireiche Stellung eingenom-

men, ist sogar offenbar der einfluBreichste Mann
des jiidischen Synedrions, dessen wahrer Ftihrer

gewesen ; denn nur dann erklart es sich befrie-

digend, daB H. sowohl bei Luk. Ill 2 als auch

Act. Apost. IV 6, zu einer Zeit, als sein Schwie-
40 gersohn Joseph Kaiaphas Hoherpriester war, nicht

nur als a.Qxi£Qzvg hezeichnet — diesen Titel schei-

nen die abgesetzten Hohenpriester stets beibe-

halten zu haben — sondern sogar vor ihm an
erster Stelle genannt und dadurch Act. Apost.

IV 6, wo es sich urn eine Versammlung des Sy-

nedrions gegen die Apostel handelt, gleichsam

als dessen President hingestellt wird (Schurer
Geschichte d. jiid. Volk. 11^ 256. 274f.). Auch
bei Johan. XVIII 13ff. tritt uns diese fuhrende

50 Stellung entgegen ; denn vor ihm, nicht vor Kaia-

phas hat das erste Yerhtir Jesu stattgefonden.

Ptir die ganz besondere Bedeutung des H. spricht

schlieBlich auch, daft auBer dem Schwiegersolm

alle seine funf Sohne das Hohepriesteramt be-

kleidet haben (Joseph, ant. Iud. XX 197f.). H.
muB sehr alt geworden sein ; nach Joseph, a. a. O.

scheint es sogar, als wenn er noch die Amtsein-

setzung seines gleichnamigen Sohnes hn J. 62

n. Chr. erlebt hatte. 70 n. Chr. war er freilich

60 schon tot ; denn der Circumvallationswall des Titus

hat auch das Grabmal des H. berflhrt (Joseph

.

bell. Iud. V 506). HauBleiter in Herzogs Real-

encvkl. f. prot. Theol. u. Kirche 13 555. Sief-

fert ebd. VH3 408.

*) Ich behandle ihn hier unter der von Luther
fur ihn eingefuhrten Namensform, da er bei dem
Buchstaben A keine Erwahnung gefunden hat.
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2) 'Hannas II. (bei Josephos "Avavos, s, Kau-
nas I.), Sohn des Vorigen, wird im J. 62 n. Chr. von

Agrippa II. zum Hohenpriester ernannt als letzter

der lunf Sflhne H.s I. (Joseph, ant. Iud. XX 197f.);

er ist wohl auch der jiingste gewesen (seine vier

Briider treffen wir als dg^tsQEtg von 16 bis etwa

42 n. Chr., Joseph, ant. Iud. XVIII 34. XIX
316), aber damals jedenfalls auch schon ein

Mann in hoheren Jahren (Joseph, bell. Iud. IV

maern in die Hande gefallen und getfltet worden-

Der Tod des H. ist etwa im Februax—Harz 68
n. Chr. erfolgt. Man war so erbittert gegen ihn,

daB man dem Toten das Begrahnis verweigert

hat (Joseph, bell. Iud. IV 151—325). An der

Anfachung des Biirgerkrieges ist nicht ihm die

Schuld beizumessen , sondern den Zeloten; auch

ist es unbeweisbar, daS er es insgeheim mit Rom
gehalten habe. Mit ihm scheint das Element

151. 238), trotzdem aber kuhn und wagemutiglObeseitigt worden zu sein, das allein noch im-

(Joseph. ant. Iud. XX 199), ein glanzender, bin- stande gewesen war, die Schreckensherrschaft der

reiBender Eedner (Joseph, bell. Iud. IV 162ff. 7Mn+p.n abanwrthr™. ftr at % Geschichte d. Juden

321). Er war ein eifriger Anhanger der saddu-

caischen Partei (die Kombinationen Ton Gratz
Geschichte d. Juden HI 5 749ff. aus talmudischen

Quellen sind freilich sehr gewagt) und ist gegen

seine Gegner scharf vorgegangen, hat sie als Ge-

setzesubertreter durch das Synedrion verurteilen

und sie sogar in Uberschreitung seiner Kompe-

Zeloten abzuwehren. Gratz Geschichte d. Juden

HP 443f. 475. 489. 512ff. urteilt infolge seines

Eintretens fur die Zeloten uber H, nicht richtig.

S. noch Schurer Gesch. d. jiid. Volkes I 3 581.

607. 618f. H* 256. 273. falter Otto.]

Hannibal , Name einer ganzen Reihe kartha-

gischer Heerfuhrer und Staatsmanner.

1) Sohn Hasdrubals I. , Enkel Magos, lust

tenz steinigen lassen (die Angabe des Joseph. 20 XIX 22 ; sonst nicht weiter bekannt.

ant. Iud. XX 200, daB damals auch Jakobus,

der Bruder Jesu, hingerichtet worden sei, ist nicht

gesichert, sie beruht wohl sogar auf Textinter-

polation, Schurer Gesch. des jiid. Volkes 13

581ff.), lafolge dieser Kompetenziiherschreitung

haben die Pharisaer die baldige Absetzung des

H. leicht durchsetzen konnen (Joseph, ant. Iud.

XX 200—203). Die Amtsenthebung mag den H.
romerfeindlicher gemacht, ihn den Pharisaern,

2) Sohn Geskons, Enkel von Hamilkar L,

Konig d. h. Sufiet der Karthager im J. 410, als

das Hilfegesuch der Einwohner von Egesta gegen

die griechische Stadt Selinus anlangte. Von den

karthagischen Behorden zum Feldherrn bestellt,

unterbreitete er zunachst den Streitfall zwischen

Segesta und Selinus den Syrakusanern zur Ent-

scheidung, sandte aber dann Egesta ein Hilfskorps

von 5000 Libyern und 800 Rampanern. Gleich-

ubcrhaupt der Menge genahert haben, jedenfalls 30 zeitig begann er gewaltige Rustungen , die er

hat er auch in den folgenden Jahren eine poli- ""^ -"-u ™ w,-^™^ftiQfn^Mwa tw^a yttt

tische Eolle gespielt, wobei er sich freilich im
BewuBtsein der Starke Koms den GemaBigteren

anschloB (Joseph, bell. Iud. IV 319-321 ; Josephos'

Nachruf ist allerdings sicher panegyrisch ge-

farbt) ; immerhin finden wir H. zu Beginn des

judischen Aufstandes in leitender Stellung. Er
ist gegen Ende des J. 66 n. Chr. in einer Volks-

versammlung zusammen mit Joseph ben Gorion

auch noch im Winter 410/9 fortsetzte, Diod. XUI
43, 5—44, 6. Im Fnihjahr 409, wahrscheinlich

Anfang Mai, setzte er dann mit einem bedeutenden

Heer — die Zahlenangaben bei Timaios (100000

Mann) und bei Ephoros (200 000 nach Diod. XIII

54, 5) sind naturlich gewaltig iibertrieben — nach

Sizilien uber und landete am Kap Lilybaion.

Nach Erstiirniung des Kastells Mazara schloB er

Selinus vollstandig ein und eroberte es nach neun-

mit der Verteidigung von Jerusalem betraut und 40 tagiger, mit unerhorter Heftigkeit gefuhrter Be-
n " ""

stiirmung. Die Bevolkerung ward vernichtet;

nur wenige entkamen. Diesen gestattete er die

Rtickkehr und tibergab ilinen ihre gepliinderte

und der Mauern beraubte Vaterstadt, die von nun

an den Karthagern Tribut zahlte (Diod. XIII 54,

1

—59, 3). Fraglich ist, ob die ZerstSrung der Tem-
pel auf H. zuriickgeht; der Befund der noch vor-

bandenen Ruinen deutet mehr auf eine ZeTsto'rung

durch Erdbeben, vgl. Benndorf Die Metopen

zugleich als eine Art oberster Gouverneur der

Stadt bestellt worden {x&v xaxd zijv nolw
djidvzoiv avTottgdxoiQ, Joseph, bell. Iud. II 562f.

648). In dieser Eigenschaft finden wir ihn dann
gleichsam an der Spitze der revolutioniiren Zen-

tralregierung in Jerusalem und insofern z. B. auch

in Galilaa gegen den dortigen Statthalter, den

Historiker Josephos, eingreifend, urn diesen von

seinem Posten zu entfernen; er hat freilich ihm
gegeniiber bald eingelenkt (Joseph. vital89ff.216ff. 50 von Selinus 9ff. Freeman Hist, of Sicily IV 474.

309ff.). H. hat als GemiiBigter versucht, die im v"^ A*~ ^««-^«« -«« S4Wn,,a ^Q"^ f» <=^

Ijaufe des Aufstandes immer ziigelloser werdende

radikale Partei der Zeloten im Zaum zu halten

;

er ist ihnen freilich schlieBlich erlegen (Joseph,

bell. Iud. IV 651). Als namiich im Winter 67/8

n. Chr. die Zeloten sich immer entschiedener gegen

die leitenden Kreise wandtcn, urn selbst die Macht
in die Hande zu bekommen, hat es vor allem die

Beredsamkeit des H. verstanden, einen Teil des

Nach der Einnahme von Selinus wandte sich

H. gegen die Stadt Himera an der Nordkiiste.

die er, verstarkt durch bedeutende Scharen von

eingeborenen Sikulern. ebenfalls einschloB. Gleich

im Anfang waren die Karthager durch eine Mauer-

bresche eingedrungen, wurden aber von den Bur-

gern wicder herausgetrieben, die nunmehr ihrer-

seits Zuzug aus den anderen Griechenstadton —
4000 Mann unter Diokles — erhielten. Darauf

Volkes zum offenen Kampfe gegen die Zeloten 60 bin unternahmen sie einen Ausfall, der zuerst
" T

'
1 J " t- j- -. tr *- ge^r gitiekijch yerhef, dann aber durch H.s per-

sonliches Eingreifen mit schweren Verlusten fin-

die Griechen zuriickgewiesen ward. Nunmehr be-

schlossen die Burger auf Diokles
1

Rat, in der

Nacht abzuziehen; einem Teil gelang es, zu Lande
unbemerkt zu entkommen, die andern bestiegen

die gerade von Syrakus anlangende Flotte. Un-
mittelbar darauf ward die von Verteidigern ent-

in Jerusalem zu bestimmen. In diesem Kampfe
haben H, und die Ordnungspartei — H. erscheint

auch hier durchaus als der eigentliche Ftthrer —
zwar zuerst Erfolge errungen, als aber die Ze-

loten die Iduinaer fur sich gewannen und diesen

endlich den von der Ordnungspartei gewehrten

Eintritt in die Stadt verachaftten, da sind die

Gema&igteren unterlegen. H. ist dabei den Idu-
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blofite Sfcadt erstflrmt und dem Erdboden gleich

gemacht. 3000 Gefangene lieB H. an der Stelle

abschlachten, wo sein Ahn geendet hatte ; die ge-
raubten Kunstwerke wurden nach Karthago ge-

schleppt (Cic. in Verr. II 2, 86). Dann lflste H.
das Heer auf und ging unter Zuriicklassung einer

starken Besatzung nach Karthago zuriick, friihe-

stens Ende August 409 (Diod. XIII 59, 4—62, 6).

Diese Unternehmung H.s war das erste Zeichen

i&xovza xeii hiaxoaiotg ereotv). Nicht gailZ SO
glatt ist das Jahr des ersten Kriegszuges zu ge-
winnen. Diodor erzahlt die Vorgange unter Dio-
kles 409/8 ; also nach seiner Rechnung begann
der Feldzug im Fruhling 409. Gegen diesen An-
satz hat BelocbEinspTuch erhoben: da im J. 409
die Flotte der sizilischen Griechen noch im Osten
tatig sei, so rmisse H.s erster Kriegszug ins J. 408
verlegt werden, denn es sei doch undenkbar, daB

ernes Umschwungs in der auswartigen Politik 10 Syrakus und Selinus im Angesicht der furchtbaTen,
k aT*+n€nirrio r\*a coif rlja-n AT-i nA crvt ii tvn "Kni Uimnttn AQ(\ nisi T^rt^-w^T-i ^w^.-l^^ nA^.I.^ «,'Al «,*"L^.* **j___jKarthagos, die seit der Niederlage bei Himera 480
sich jedes Eingreifens auf Sizilien enthalten hatte.

Die Ursache dazu lag offenbar in dem Zusammen-
bruch der Macht Athens vor den Mauern von
Syrakus, der sofort die griechenfeindlichen Ge-
walten im Osten wie im Westen auf den Plan
braehte, Der Ausgang des Feldzugs von 409, der
wohl zunachst eine Art Yersuch im groBen dar-

stellte, hatte der Kriegspartei recht gegeben, und

sie bedrohenden Gefahr nicht schon apatestens

im Fruhjahr 409 ihre Schiffe heimbeordert hatten.
Dagegen ist zu sagen, da6 nach Xen. hell. I 2,

10 kurz nach der Schlacht bei Ephesos, die ent-

weder Juni 410 oder 409 anzusetzen ist, der
Untergang von Selinus hereits bekannt war. An-
dererseits hatte H. seine Yorkehrungen in solcher

Stille getroffen, daB man Anfang 409 weder in

Syrakus noch in Selinus etwas von den Schreck-
nun riistete man sich in Karthago, den Feldzug 20 n issen ahnte, die das Jahr bringen sollte, und
in OT/iftAWlTl IVTa Rafnlw} 711 XiriOf'larT'l/xlEiTl All/ill /li,nci Ar\ci*i-r\r*nr. ^.inl^:,.. Jin QsiXtitPs. V,«; J „.. ,t,.1„,,^.,„ ««in groBerem MaGstabe zu wiederholen. Auch dies-

mal ward H. zum Feldherrn erwahlt, doch lieB

er sich seines hohen Alters wegen sein en Neffen
Himilkon als Mitfcldherrn beigeben. Nach sorg-

faltigen Yorbercitungen erschien er im Fruhjahr
406 mit einem noch grofieren Heer als das erste

Mai in Sizilien und wandte sich sofort gegen
Akragas, das er zum AnsehluB oder wenigstens
zur Neutralist aufforderte. Nach der Zuriick-

deswegen ruhig die Schiffe bei der peloponnesi-
schen Flotte belieB. Erst der Fall von Selinus

und der Yormarsch auf Himera belehrte die Po-
litiker von Syrakus eines besseren, und nun riefen

sie die Flotte zuriick, die dann noch rechtzeitig

vor dem helagerten Himera eintraf. Ygl. iiber

diese Verhaltnisse Lenschau Philologus YIII
Suppl.-Bd. 325ff. (1900). Schwierigkeiten dagegen
machen die Worte Xenophons hell. I 1, 37 xal

weisung seiner Antrage riickte er mit dem ganzen 30 6 Eviavxog k'Xqysv, hv $ KaQx^oviot 'Avvifia yyov-
TTefire tin nnrt si-blnR Mp KferHfc Am sterh n/hm- phov oxQaxsvaavxEQ Iw Zixeliav dsxa (XVQtdaiHeere an und schloB die Stadt ein, starb aber
gleich im Anfang der Belagerung an der Pest
etwa Juni 406 (Diod. XIII 80, 1-7. 85, 1-86, 3).

Que lien. Hauptquelle ist Diodor im XIII.
Buch, der wie die Heereszahlen erweisen, durch-
weg auf Timaios beruht; einzelnes bei Frontin.
strat. Ill 10, 3—4 (beidemal handelt es sich

nach Meltzer Gesch. d. Karth I 510 um die-

selbe Sache). — Neuere Darstellungen bei

oxgaxtag algovatv kv zqioi f.tijai bvo jroJietg *EXh\~

vtSag Ss7uvovvza xal l^isgav. Am besten fahrt

man, wenn man mit Meyer a. a. O. diese Worte
als eine Interpolation desselben Mamies ansieht,

der unmittelbar darauf in I 2, 1 hinter tq Se

aU<p ?.T£t sicher falsch das Olympiadenjahr 93,

1 und den Namen des Archons^ Euktemon 408/7
interpolierte : denn dann ist der ivtavrog in I 1,

Holm II 80, 421—424. Freeman Hist of 40 37 eben das Jahr, das Euktemon 408/7 vorauf-
Sicily in 446-524 (mit guter Karte). Meltzer
Gesch. d. Karth. I 254-274. 509-511. Beloch
Griech. Gesch. II 83ff. Meyer Gesch. d. Altert.

Y 62—73. Fur die Topographic immer noch
mafigebend Schubring Topographie von Akra-
gas 19. 66, doch vgl. Holm a. a O. 426 Taf. IX.
Freeman IY 728. Schneck Akragas-Girgenti,
Breslau 1911, 26.

Chronologie. Auszugehen ist von der Ein-

geht, namlich Diokles 409/8, und somit stimmten
der Interpolator, der ja auf Timaios zuriickgeht,

und Diodoros bier iiberein. Allein mOglich bleibt

es doch, daB I 1, 37 echt ht, und dann ist mit
dem hiavxog eben das den Ereignissen von I 2
vorausgehende Kriegsjahr gemeint, also je nach-
dem man die Ausfahrt Thrasylls mit H a a c k e

in das Fruhjahr 410, oder mit Dodwell (nach
Dionys. zu Lys. or. 32) unter Glaukippos 409

nahme von Akragas, die nach Diodor XIY 91, 1 50 setzt, entweder das Kriegsjahr 411/0 oder 410/9.
kurz vor der Wintersonnenwende erfolgte. Die ^— ---=-3- ->-- • T ...i... v

.
i

Belagerung hatte nach Diod. a. a. O. im ganzen
acht, nach dem Interpolator bei Xen. I 5, 21
nur sieben Monate gewahrt, woraus Meltzer I

510 mit Becht schlieBt, daB die Einnahme im
achten Monat stattfand, die Belagerung demnach
im Mai begonnen haben mufi. Fraglich ist das
Jahr, insofern Diodor die Yorgange unter Kallias

406/5 erzahlt, wahrend Xen. a. a. O. das Jahr

Dann wiirde man eben einen Irrtum Xenophons
anzunehmen haben, der diese in dem entfernten

Sizilien spielenden Yorgange nicht genau mehr
zu datieren vermochte. Zweifellos richtig ist,

wie auch Meltzer hervorhebt, das h tqioi ftrjoi:

fiel Selinus Ende Mai, so kann Himera Anfang
bis Mitte August zerstOrt sein. Umao eher er-

klart sich das Erscheinen der noch im Juni bei

Ephesos tatigen Flotte der Syrakusier vor Himera,
des Antigenes 407.6 angibt. Beide Angaben sucht 60 und ebenso begreift man, warura H. nach der
Meyer V 65 in der Weise in Einklang zu bringen,
daB er annimmt, Xenophon habe den Anfang,
Diodor das Ende der Belagerung im Auge. Diese
wiirde danach in das julianische J. 406 fallen,

und dazu stimmt dann genau Diod. XIII 905,
wonach die Einnahme von Akragas fast 260 Jahre
vor die Eroberung Karthagos fallt (Ende 406 bis
Mitte 146 = ZtniiQov zavtr^g xtf; 6Xtoas<as axeHov

Einnahme von Himera den Feldzug abbrach:
offenbar langte die Zeit Ende August zu einem
grfiBeren Unternehmen nicht mehr. Doch kann
der fruhe Abbruch auch mit dem oben betonten

Charakter des Krieges als eines Yersuchs im
groBen erklart werden; insofern war der Zweck
erreicht, als der gauze Verlauf des Krieges die

innere Scbwache Siziliens deutlich offenbart hatte.

^15^1 Hannibal Hannibal -iwz-z

8) Nach Zonar. VIII 10 Sohn des Geskon,
Feldherr der Karthager im Beginn des ersten

Punischen Krieges. Wahrend er als Flottenchef

mit dem Geschwader bei Lipara lag, wurden die

Mamertiner von Hieron am Longanos besiegt (269

nach der gewdhnlichen Ansieht, die Meltzer
Geschichte der Karthager II 550ff. verteidigt;

richtiger 265, vgl. Beloch Gr. Gesch. Ill 1,

669, 2 § 104). In der darauf folgenden Yerwir-

rung gelang es H. , eine kartbagische Besatzung

in die Burg von Messana zu legen, die indessen

durch das Ungeschick des Kommandanten Hanno
bald wieder zum Abzug gebracht ward (Diod.

XXII 13, 7. Zonar. Yin 8; Polyb. I 10, er-

wahnt nur die Tatsache, nennt aber keinen Namen).

In eines der nachsten Jahre mag der von Fron-

tin, IY 1, 19 erwahnte Yorfall gehOren, wonach
H. ein rOmisches Korps zur t'lbergabe zwang und
unters Joch schickte; wenigstens deutet darauf

die Erwahnung des Consuls Otacilius (entweder

Marcus 263/2 oder Titus 261/0, wenn die Sache

nicht in den zweiten Punischen Krieg gehort). Im
J. 261 kommandierte H. in Akragas, wo er von
den KQmern vom Juni bis in den Dezember hin-

ein belagert ward. Unmittelbar nach der Nieder-

lage des Entsatzheeres unter Hanno am Toros-

hiigel gluckte es ihm, die rOmischen Linien zu

durchbrechen und die Besatzung ohne grOfiere

Yerluste durchzubringen (Polyb. I 17, 5—19, 3,

erste namentliche Erwahnung H.s 18, 7). Wohl
zum Lohn dafur erhielt er im folgenden Jahre

das Flottenkommando in Sizilien und nahm sein

Standquartier in Panormos (Polyb. I 21, 6), von

wo aus er die Kusten Italiens verheerte (Zonar.

YIII 10, 386 B. Oros. IY 7, 7). Hier in Pan-

ormos erfuhr er auch von der Ankunft des Con-

suls Cn. Cornelius vor Lipara und entsandte Bo-

odes mit 20 Schiffen, um ihn aufzuheben, was
diesem auch gelang, Pol^yb. I 21, 6—8. Wie sich

aus dem ganzen Zusammenhang, besonders aus

§ 9 und dem folgenden ergibt, war lediglich die

Unvorsichtigkeit des Consuls an dem Ungltick

schuld; nicht eine Treulosigkeit des punischen
Fiihrers, wie in der annalistischen Dberlieferung

erzahlt wird (Liv. per. 17. Yal. Max. VI 6,

2. Flor. I 18. Eutrop. II 20. Oros. IV 7. Po-

lyaen. VI 6, 5. Zonar. VIII 10, 386 D). Indessen

muB doch auch Polybios diese Erzahlung gekannt
haben, da er ihr YIII 35, 9 Glauben beimiBt

Kurz darauf war H. mit der Verwustung der

Kiiste um Mylai beschaftigt, als die romische

Flotte unter C. Uuilius anfnhr. Sofort warf sich

H. mit 130 Schiffen auf die Etimer, erlitt aber

infolge der Yerwirrung, die die rOmische Erfin-

dung der Enterbrucken anstiftete, eine empfind-

liche Schlappe. bei der sein Admiralschiff, die

Heptere des Pyrrhos. genommen ward und er

selber nur mit knapper Not der Gefangenschaft
entging (Polvb. I 23, 2-10; vgl. Zonar. YIII
10. Oros. IV 7, 7—10. Eutr. II, 20 dazu die

Inschrift der Columna rostrata des Duilius, CIL
I 1^5, uber deren Echtheit Wolfflin S.-Ber.

Akad. Miinch. 1890, 293—321 gehandelt hat,

wahrend Niese ROm. Gesch. 4 101, 2 sie fur ein

Produkt der ersten Kaiserzeit erklart, das nach
Livius gemacht sei. Vgl. auch das Elogium des

Duilius, CIL I 1 2 1 1). Dagegen ist die Erzahlung
des Polyb. I 21, 10-11 von einer frflheren Nieder-

lage H.s gegen die rOmische Flotte, die er bei

einer Eekognoszierung an der Ktiste Italiens er-

litten habe, ganz unwahrscheinlich. Einzelne Aus-

driicke und auch die Verlustangaben stimmen
genau mit dem Bericht uber Mylai Iiberein, so

daB Beloch Gr. Gesch. TJI 1, 677, 1 hier wohl
mit Eecht eine Dublette zur Schlacht von Mylai
erkennt, die sich vielleicht mit der Version des

Philinos deckte. Die Sache wird dadureh noch
10 wahrscheinlicher, daB die Erzahlung bei Polybios

im engsten Zusammenhang mit dem tJbeTfall von
Lipara steht, bei dem von einer Treulosigkeit des

punischen Fiihrers nicht die Eede ist, was ja zu

Philinos karthagerfreundlicher Tendenz sehr gut
passen wiirde. Dann hatte also an das Bruch-

sttick aus Philinos (I 21, 4—11 tberfall von Li-

para und Treffen von Mylai) Polybios unmittel-

bar den Bericht des Fabius uber die Seeschlacht

c. 22 und 23) angefiigt, ohne zu merken, daB
20 er zweimal dasselbe erzahlte.

Nach der Niederlage von Mylai begab sich

H. nach Karthago (Polyb. I 24, 5), wo er zwar

seines Amtes entsetzt ward (Zonar. YIII 11,

387 C), sonst aber keine Strafe erlitt, was wohl
weniger auf die von ihm angewandte List (Diod.

XXIII 10, 1. Yal. Mas. VII 3 ext. 7. Zonar.

VIII 11, 387 C. Aurel. Vict, de vir. ill. 38), als

auf seine gute Stellung zur herrschenden Partei

zuriickgeht. Jedenfalls ward er sofort mit einer

30 neuen Unternehmung, und zwar diesmal nach
Sardinien betraut. Hier jedoch ward er von den
RfJmern in einem Hafen eingeschlossen und ver-

lor den gro'Bten Teil seiner Schiffe, worauf er

von seinen erbitterten Untergebenen gekreuzigt

(Polyb. I 24, 6. Liv. per. 17. Zonar. YIII 11),

nach einer andern Version (Oros. IV 8, 4) ge-

steinigt wurde (259/8).

Quelle : Polyb. I 18—24, daneben die annali-

stische Darstellung bei Diod. XXIII 7—9. Zonar.

40 VIII 10, 385 B—12, 389 C. Oros. IV 7, 5—8, 4.

Neuere Behandlungen : Neumann-Faltin Das
Zeitalter der pun. Kriege 76ff. 102ff. Mommsen
R. G. 16 517ff. Meltzer Gesch. d. Karth. II 250
—286. 506ff. Niese Gesch. d. griech. u. maked,

Staaten II 179. Beloch G. Gesch. Ill 1, 669ff.

und bes. 2, 233f. uber die Chronologie der Be-

lagerung, die er abweichend von Meltzer richtig

in 261, nicht 262 verlegt.

4) Sohn des Yorigen, Unterbefehlshaber des

50 in Lilybaion eingeschlossenen Himilkon, trug zur

Vereitelung eines Verrats gallischer Soldier bei,

Polyb. I 43, 4.

5) Genannt der Rhodier, ein vornehmer Kar-

thager; er erbot sich die Blokade von Lilybaion

im ersten Punischen Kriege zu brechen und Nach-

richten von den Belagerten zu bringen, was ihm
vermOge der Schnelligkeit seines Schiffes im An-
gesicht des rOmischen Heeres gelang (250/49),

Polyb. I 46, 4ff. Er wiederholte den Yersuch mehr-

60 mals mit gutem Gelingen und hob dadureh den

Mut der Belagerten, ward aber schlieBlich doch

von den Romern gefafit und geriet samt seinem

Schiffe in Feindeshand, Polyb. I 47, 7-10.
6) Sohn des Hamilkar.befreundet mit Adherbal,

dem Kommandanten von Drepana, fahrte den in

Lilybaion belagerten Karthagern 10000 Sflldner

zu, indem er von den Aegaten aus mit 50 Schiffen

unmittelbar vor den Augen der ROmer die Hafen-
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einfehrt gewann (250/49), Polyb. I 44, Iff. Durch
diese Verstarkung ward der erste groBe Ausfall
der Karthager aus Lilybaion ermoglicht, den H.
wohl noch mitmaehte; gleich darauf verlieB er
in der Nacht mit seinen SchifFen den Hafen von
Lilybaion und ging nach Drepana zum Adherbal,
(I 46, 1). Dieser H. ist sonst nicht bekannt; nur
Oros. IV 10, 2 nennt ihn einen Sohn des besiegten
Hamilkar. Wenn der Zusatz mcti nicht lediglich
auf Rechnung des Orosius zu setzen ist, der hier
einen Zusammenhang herstellte, wo in seinen
Quellen keiner zu finden war, so konnte mit dem
victi nur der Besiegte vom Eknomon (256) ge-
meint sein, d. h. Hamilkar Nr. 6. Dann aber
kann dieser kaum mit Hamilkar Nr. 7 Barkas
identifiziert werden.

7) Vielleicht dexselbe wie Nr. 6, ward von
den Karthagern anstatt Hannos, der mit Hamil-
kar Barkas in Streit geraden war, diesem im
SMdnerkrieg (241-238) als Mitfeldherr beige-
geben, Polyb. I 82, 12. Er siegte mit beim
Prion, beteiligte sich an der Unterwerfung des
Landes und ubernahm bei der Belagerung von
Tunes die dstliche, Karthago zugekehrte Seite.
Infolge seiner Nachlassigkeit ward er jedoch von
dem Soldnerfuhrer Mathos geschlagen, gefangen
und an dasselbe Kreuz geschlagen, an dem kurz
vorber der am Prion gefangene Soldnerftihrer
Spendios geendet hatte, Polyb. I 86, 5ff.

8) Hannibal, Sohn des Hamilkar Barkas, der
grofite Feldherr des Altertums.

1. Jugend- und erste Feldherrnjahre.
Das Geburtsjahr H.s ergibt sich aus der bekannten
Erzahlung vom Schwur am Altar, die uns an
einer ganzen Eeihe von Stellen iiberliefert ist
(Polyb. HI 11, 5. Liv. XXI 1, 4. XXXV 19, 2ff.

Nep. Hann. 2. Val. Max. IX 3 ext. 3. Martial.
IX 44. SiL Ital. I 81-43. Flor. H 62. Oros.
IV 14. Aur. Vict, de vir. ill. 42). Ubereinstimmend
wird H.s AlteT damals auf neun Jahre angegeben

;

da nun der Auszug nach Spanien, bei dem jener
Vorfall sich ereignete, ganz im Fruhjahr 237
stattfand, so ist Fruhjahr 247 die obere Grenze
fur H.s Geburt. Sie kann aber auch nicht viel
spatcr angesetzt werden. da Polyb. XV 19, 3 den
Feldherrn sich in einer Rede an den Senat Ende
202 als fiber 45 Jahre alt bezeichnen laBt. J)a-
nacli ist H. wahrscheinlich Mitte 247 geboren;
dazu etimmt die Notiz bei Zonar. VIII 21, 405 D,
wonach er bei tbernahme der Feldherrnwitrde im
J. 221 26 JahTe gezahlt babe. Mit der Nach-
richt Eutrops HI 7, 2, dafl er bei der Belagerung
Sagunts 219 erst 20 Jahre alt gewesen sei, ist
nichts anzufangen; wahrscheinlich ist der Einer
ausgefallen. Nep. Hann. 3. 2 gibt 25 Jahre, nimmt
also als Geburtsjahr 246 an, was mit Livius' An-
satzen stimmen wiirde. Fruhjahr 237 also ging H.
mit dem Vater nach Spanien, wo er blieb; erst
nach 36 jahriger Abwesenheit, nach seiner Nieder-
lage bei Zama Ende 202, ist er in die Vaterstadt
zuruckgekehrt (so Polyb. XV 19, 3 = Liv. XXX 37,
vgl. die abgeleiteten Stellen XXX 30. 35 und bes.

vvt
XXVI1 21 *- AIlerdmgs findet sich bei Liv.

XXI 33ff. eine Erzahlung, ans der hervorgehen
wurde, da6H spater nach Karthago zuruckgekehrt
mid erst von Hasdrubal Dach Spanien zuruckbe-

?!.-*? AUein at8e8dM» davon, dafl die ganze
Uescnichte sich durch ihre schmutzigen Einzel-

heiten als Erfindung der antibarkinisch^-Partei
" kennzeicb.net , leidet sie auch an eirrar. inneren
chronologiachen Unwahracheinlichkeit : wenn H.
erst nach dem Tode des Vaters d. h. fruhestena
Anfang 228 nach Spanien zuriickging, so stand er
im 19. Jahr und konnte also nicht inehr als vias-
dumpubes (Liv. XXI 3, 2) bezeichnet werden. Wie
dem auch sei, seine drei ersten Kriegsjahre diente-
er unter seinem Schwager Hasdrubal ab, wobei er

10 sich besonders als ReiteTgeneral auszeichnete (Liv
XXI 4, Iff. 10. Appian VI 6. Nep. Hann. 3)*

Nach dem Tode Hasdrubals (221) ward er sofort
zum Oberfeldherrn gewahlt (Polyb. II 36, 3. HI
13, 3. Liv. XXI 3, 1) und vom Volke einstimnriV
bestatigt (Polyb. HI 13, 4).

6

Noch im selben Sommer (221) unternahm H.
einen Kriegszug gegen die Holkaden, die er be-
siegte und deren Stadt Althaia (Kartala bei Li-
vius) er einnahm, darauf fuhrte er das Heer m

20 die Winterquartiere nach Neukarthago zuruck
(Polyb. Ill 13, 5-8. Liv. XXI 5, 3-5). Im folgen-
den Jahr (220) besiegte er die Vaccaer am oberen
Duero und nahm ilire beiden Stadte Helmantika.
(Liv. Bermandiea, Polyaen. VII 48 — Plut. de
mul. virtut. 10. Salmatis, vielleicht das jetzige
Salamanca) im ersten Anlauf, Arbukala erst nach
langer Belagerung. Auf dem Riickwege wurd&
er von einem groBen Heer der Karpetaner iiber-
fallen, doch gelang es ihm, den Tajo als Deckung

30zwischen sich und die Feinde zu bringen und
diese beim tbergang tiber den FluB vollstandig-
zu besiegen (Pol. ni 14, 1—10, vgl. Front. II 7,
7). Nachdem dadurch die Ruhe in Spanien vollig-
gesichert war, ging er nach Neukarthago in die*

Winterquartiere. Hier empnng er eine romische
Gesandtschaft , die in betreff' Sagunts Vorstel-
lungen erhob

, aber von ihm abgewiesen wurdet

(Polyb. Ill 15, 5—13). Im Fruhjahr brach dann
'

H. nach Sagunt auf, das er nach achtmonatlicher
40 Belagerung eroberte und zerstorte (Polyb. HI 17,

1—9 Herbst 219), worauf er zum drittenmal
Winterquartiere in Neukarthago bezog (Polyb. HI
33, 5). Da durch sein Vorgehen gegen Sagunt
der Krieg unvermeidlich geworden war (s. den
Art. Karthago unter Geschichte), so traf er seine-
Anordnungen fur den Aufbruch, wobei er die
Berichte der schon vorher von ihm ausgesandten
Kundschafter tiber die Alpenpiisse und die Stim-
mung in Oberitalien verwertete (Pol. Ill 34, 5-(i).

50 Das Oberkommando in Spanien erhielt sein Bnider
Hasdrubal

; die Verteilung der zuriickgelassenen Be-
satzungen nahm er noch selber ror— Dislokations-
plan nebst genauen Zahlenangaben bei Polyb. Ill
33, 6ff. nach H.s eigener Aufzeichnung ebd" § IS— und wartete die formeHe Kriegserklarung Kar-
thagos ab. Sobald die Nachricht davon eingetroffen
war, rief er das Heer aus den Winterquartieren
zusammen und setzte den Tag des Aufbrucbs fest.

Quellen. Hauptquelle Polyb. in 13, 3ff.,

60 daTaus abgeleitet. aber mit selbstandigen Zusatzen,
deren Herkunft noch nicht sicher festgeatellt ist,

Liv. XXI 3— 15. 21, 1— 5; ferner die sog. anna-
listische TJberiieferang bei Flor. U 22, 1—14.
Eutrop. HI 7—9. Zonar. VHI 23, 409 Aff. Oros.
IV 14fF., die ohne selbstandigen Wert ist; ein-
zelnes bei Frontin. H 77 (Angriff der Karpe-
taner). m 10, 4 (Sagunt); neuere Behandlungen
Mommsen B. G. I 570ff. Keumann-Faltin

2S2£ Hafijaibal Haiiaibal 232©

Das Z^italter der punischen Kriege 255ff. M e 1 1 z e r

Gesch. der Karthager n 417—456. 601—611.
Chronologic Auszugehen ist vom Beginn

des Krieges imFriihjahr 218; vorher erwahnt die

Hauptquelle Polybios deutlich dreimalige Winter-

quartiere in Neukarthago, also muti H. 221 das

Kommando iibernommen haben. Dies geschah

unmittelbar nach Hasdrubals Tod, der nach Polyb.

II 36, 1 im ganzen acht, nach Liv. XXI 2, 3

Austritt in die Ebene fcu erdrucken. Es kam also

darauf an, Rom so lange wie.mOglich im unklaren

fiber seine eigentliche Absicht zu lasgen,; und da-

zu dienten offenbar die Kampfe- am;JIbro r deren

grofle Bedeutung hier hervortritt, Mit .Ab.sicht

zog H. sie so lange hin, bis; er die Nachricht Er-

hielt, dali P. Cornelius Scipio mit seinem Heerfr

zu Schiff nach Massilia abgezogen sei, offenbar

um von dort mit Hilfe der Massalioten z'ur/See*

oeto ferme annos den Oberbefehl gefiihrt hatte. 10 nach Spanien zu gelangen und die Karthager doft-

Da nun Hamilkars Tod ins Spatjahr 229 anzu-

setzen ist (s. o. S. 2307), so muB Hasdrubal im

J. 221 ermordet sein und zwar ziemlich spat, so

jedoch, da6 in diesem Kriegsjahr noch Zeit zu der

Unternehmung gegen die Holkaden blieb. Also

Hamilkars Tod gegen Ende 229 , Hasdrubals Er-

mordung und tibernahme des Kommandos durch

H. etwa August/September 221. Diese auf Po-

lybios beruhenden Ansatze sind bei weitem der

festzuhalten. Sofort tiberschritt jetzt H. t
sogar

unter Zuriicklassung des Gepacks (Polyb. Ill 3 5, 5),

die Pyrenaen uud gelangte in Eilmarschenvbis

zur Rhone (Liv. XXI 24, 3): tatsachlich , gelang

es ihm, das Heer gerade noch hinuberzubringen, be-

vor Scipios Reiter diesem die Nachricht brachten,

daB der Feind, den er noch am Ebro vermuteter

nur wenige Tagemarsche von ihm entfernt schon

diesseits der Rhone stehe. Unmittelbar nach dem

ganz verkehrten Chronologie des Livius vorzu- 20 Rhoneiibergang bog H. nach Norden ab und zog

Ziehen, der Hamilkars Ankunft in Spanien auf — 1 *- 1— *^" "+ *"--+« -« wn««™,. a™

236, seinen Tod auf 227 und Hasdrubals Ermor-

duug auf 220 verschiebt. Dann mtissen die spa-

nischen Kriege H.s einschlieBlich der Belagerung

Sagunts in das J. 219 zusammengedrangt werden,

was offen mit der genauen Angabe der Winter-

quartiere streitet, vgl. Liv. XXI 14, 3. Doch hat

auch Livius
1

Chronologie ihre Verteidiger ge-

funden. vgl. Meltzer Gesch. d. Karthager II

am linken Ufer stromaufwarts, ein Manover. das

seit Liv. XXI 31, 3 damit erkllirt wird, er habe
eine Schlacht mit Scipio vermeiden wollen, um
mOglichst rasch iiber die Alpen zu kommen. Allein

dazu stimnit H.s Verhalten nicht; zunachst ging

er in vier Tagen bis zur Insel, wo er einige Zeit

verweilte, dann legte er nach Polyb. Ill 50, 1 in

zehn Tagen 150 km zuruck, d. h. bedeutend

weniger als seine Truppen nachher beim Alpen-

393f. G. Egelhaaf Hist. Ztschr. N. F. XVII 30 iibergang unter den schwierigsten Verhaltnissen

43 Iff. W. Sieglin Die Chronologie der Be-

lagerung von Sagunt, Leipz. 1878. Buzello De
oppugn atione Sagunti quaestiones chronologicae,

Ronigsb. 1886. Oehler N. Jahrb. XLIII 421f.

(1891). Thiau court Les causes et Torigine de

la seconde guerre punique, Paris 1893.

2. Hannibals Angriff auf Italien. So-

weit auch die Ansichten tiber die Einzelheiten des

H.-Zuges auseinandergehen, so hat doch dariiber

zurticklegten (Polyb. HI 56, 3 , vgl. mit 39, 9).

Das siebt nicht sehr nach ubergroBer Eile und

nach der Absicht aus , aus Scipios Nahe fortzu-

kommen , vielmehr wird man zu der entgegen-

gesetzten Auffassung gcdrangt, daB H. nur des-

wegen mit so geflissentlicher Langsamkeit vor-

warts zog, weil er Scipio hinter sich herlocken

und zur Schlacht verleiten wollte, je weiter von

dessen Operationsbasis Massilia entfernt, um so

niemals ein Zweifel bestanden, daB das eigentliche 40 besser. Denn wenn Scipio jetzt mit dem ganzen

Ziel des karthagischen Feldherrn die Vernichtung Heere nach Oberitalien ging, so konnte er, der im

der romischen Herrschaft in Italien gewesen ist.

Zur Erreichung dieses Zieles aber standen H. nur

dann ausreichende Streitkrafte zur Verfiigung,

wenn es ihm gelang, in Italien selbst cine Ope-

rateonsbasis zu gewinnen, von ihr aus die romische

Feldarmee in vernichtenden Schlagen zu besiegen

und auf diese Weise das feste Gcfiige der riimi-

Besitz der bequemeren Kiistenpasse war, vor H. da

sein und diesem unmittelbar nach der Ankunft in

der Poebene mit frischen Kraften entgegentreten.

Vielbessere ChancenbotH.die Schlacht: numerisch

war er dem Consul uberlegen, und mit einem Siege

muBte er von vornherein rechnen, wenn sein TJnter-

nchmen gelingen sollte. Der Sieg aber wiirde nicht

schen Bundesgenossenschaft zu zertriimmern, auf nur die Poebene , sondern wahrscheinlich auch

der die Weltstellung Roms berubte. Diese Ope- 50 die bequemeren Kiistenpasse frei gemacht haben.

rationsbasis konnte nach Lage der Dinge, d. h. Allein Scipio tatH.denGefallen nicht zu schlagen;

bei der unbedingten Uberlegenheit der Romer zur

See nur in Oberitalien gesueht werden, wohin H.

auf dem Landwege gelangen mufite; sie bot dem
karthagischen Feldherrn zugleich in den noch nicht

vollig unterworfenen gallischen Volkern ein vor-

treffliches Erganzungsmaterial ftir sein Heer, und

auf sie hatte er denn auch von Anfang an sein

Augenmerk gerichtet, wie die Entsendung der

in richtiger Erkenntnis, daB sein Platz in der

Poebene sei, ging cr dorthin zuruck. Immerhin

war er zu sehr romischer Soldat, als dafi er es ge-

wagt hatte, den wohlerwogenen Plan des Senats T

umzustoBen; deshalb schickte er sein Heer, das

fur Spanien bestimmt war, auch wirklich dort-

hin: er selbst ging allein zuruck und hoffte mit

den in der Poebene zerstreuten Streitkraften noch

Spaher zeigt Andererseits waren sich die Romer 60 rechtzeitig zur Stelle sein und H. sofort ent-

der Gefahr, die von Norden drohte, wohl bewuBt

;

sie hatten den Ebrovertrag mit Hasdrubal nur

geschlossen, um Zeit ftir die Niederwerfung Ober-

italiens zu gewinnen. H. muBte also befurchten,

dafi sie von vornherein seinen Plan durchschauen

und somit Zeit gewinnen wurden, uberlegene

Streitkrafte nach Oberitalien za werfen, tun sein

vom Alpenmarsch ermudetes .Heer sofort beim

gegentreten zu konnen. Diese halbe Mafiregel

war sein UnglQek; sobald H. das erfuhr — nach

Polyb. Ill 61, Iff. war er davon unterrichtet —

,

forcierte er den Alpenmarsch und langte tatsach-

lich mit einem so bedeutenden Vorsprung in

Italien an, daB sein Heer vollig schlachtbereit

war, als der Consul heranrfickte. tJber den G*-

samtplan H.s und die Durchrahrnng im einzelnen
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L. v. Vincke Der zweite punische Kriegu. der
Kriegsplan der Karthager, Berlin 1841. Henne-
l»ert Histoire d'Annibal, Paris 1870/91. Neu-
mann- Faltin Das Zeitalter d. punischen Kriege
1883, 270. W. Streit Zur Gesch. des 2. punisch.
Krieges, Berlin 1887; vor allem aberDelbruck
Gesch. der Kriegskunst I 320ff. und die grund-
legende Darstellung .Konr. Lehmanns Die An-
griffe der drei Barkiden auf Italien, Leipz. 1905,
llff. 143ff. I51ff., von denen die obige Auffassung
in einigen Punkten abweicht.

Noch ein Punkt bleibt vor der eigentlichen
Darstellung za erledigen, die Berechnung der
Starke des Heeres, das H. zur Verfiigung stand.
Nur eine authentische Angabe daruber ist vor-
handen; auf der Erztafel im Heiligtum der E era
Lacinia, die Polybios selbst einsah (III 56, 4), be-
zifferte H. selber das Heer, mit dem er die Po-
ebene erreichte, auf 20 000 Mann zu FuB und
etwa 6000 Reiter. Fur den Ausmarsch aus Neu-
karthago dagegen gibt Polyb. HI 35, 2 das Heer
auf 90OU0 MannFufivolk und 12000 Reiter an,
eine Zahl von ganz unbekannter Provenienz , die
ihra den AnlaB gegeben hat, geradezu erstaun-
liche Verlustzahlen zu berechnen. Die Unter-
werfung der Ebrolandschaften mufite 20 000 Mann
und 1000 Reiter gekostet haben, deim nach
Detachierung weiterer 20 000 Mann und 2000
Reiter, die zur Halfte zuriickgesandt wurden , zur
Halfte am Ebro stehen blieben (Polyb. Ill 35, 3),
waren nur 50 000 Mann und 9000 Reiter iibrlg,
mit denen H. liber die Pyrenaen ging (Polyb.
Ill 35, 7). Der durchans friedliche (s. u.) Marsch
dureh Gallien bis zur Rhone mufite abermals be-
trachtlichen Abgang verursacht haben, denn beim
Rhoneiibergang hatte er nur noch 38 000 Mann
nnd 8000 Reiter (Polyb. Ill 60, 5) und endlich
kostete ihn der Alpenmarseh noch beinahe die
Halfte seiner Armee, namlich 18000 Mann und
2000 Reiter. Man sieht, welche Mlihe es Po-
lybios gemacht hat, die Anfangszabl des Heeres
mit der durch H.s ausdriickliches Zeugnis fest-
stehenden Starke beim Eintritt in die Poebene
in Einklang zu briugen. Seine Angaben sind
«benso abenteuerlich wie die des L. Cincius Ali-
mentns bei Liv. XXI 38, 3, der von H. selber
gehiirt haben wollte, daB er seit dem Rhone-
iibergang 36 000 Mann verloren habe. Delbriick
<326ff.) und Lehmann 131ff. tun also ganz recht,
alle diese Angaben zu verwerfen und die Starke
H.s bei Ausmarsch nach eigener Schatzung zu
berechnen; die von ihnen gewonnenen Zahlen
(40 000 bezw. 36 000 Mann) kommen der WahT-
heit jedenfalls erheblich naher, als die tiberlie-
ferten. Mehr hatte hundert Jahre fruher Ale-
xander auch nicht, als er auszog, das persische
Weltreich zu erobenu

Im Friihjahr also 218, wahrscheinlich im Mai,
verliefi H. mit einem Heere von 35—40 000 Mann
Neukarthago, iiberschritt den Ebro und unter
warf in blatigen Kampfen (pera tiq)1^q <p&oL,a ?
arSgtSy) die Volker zwischen Ebro und Pyrenaen
<Polyb. IH 35, 2. Liv. XXI 22, 5-23, 6). Znr
Besatzung lieB er Hanno mit einem starkeren
Trappenteil zurfick. Sodann iiberschritt er die
Pyrenaen, rftckte in Eilmarschen (Polyb. HI 41
S, vgL Liv. XXI 24, 3) ohne groBere Kampfe
ha mr Rhone und setzte in sechs Tagen das
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Heer, am eiebenten noch die Elefanten fiber (Polyb.m 42-45, 5. Liv. XXI 36, 6-38, 12). Die
Stelle des tJbergangs lag nach Polyb. Ill 42, 1
nur vier Tagemarsche von der Mtindnng entfernt;
sie kann also weder mit de Luc (Histoire du
passage des Alpes par Hannibal 42ff.) bei Roque-
niaure, noch mit Lehmann 15n°. bei EUenne
des Sorts und Mornas gesucht werden, sondern
lag vielmehr weiter stromabwarts, naher am Delta,

lOetwa bei Beaucaire, wo auch spater die groBe
StraBe den Strom iiberschritt. Von der TTber-
gangsstelle ging der Marsch in vier Tagen bis
zur Insel, die nach dem iibereinstiminenden Zeug-
nis von Polyb. Ill 49, 5 und Liv. XXI 31, 4
durch den ZusammennuB von Isara und Rhone
gebildet ward. Da indessen die Beschreibung bei
Polybios nicht stimmt, man auch unmoglich in
vier Tagen bis zur Isaramtindung gelangen kann,
so liegt wahrscheinlich eine Verwechslung mit

20 der Durance vor. Auf der Insel schlichtete er
den Streit zweier Hauptlinge (Polyb. Ill 49, 8ff.,

ausfuhrlicher Liv. XXI 31, 5), dann bog er nach
Livius links ab und zog durchs Gebiet der Trika-
stiner, Vokontier, Trikorier bis zur Druentia, wo-
mit nun naturlich die Isara gemeint sein muB:
auch die Beschreibung des Flusses bei Livius
paBt viel besser auf sie, als auf die Durance.
Von dem Flufiubergang erwahnt Polybios nichts,
der hier besonders stark gekurzt hat; er bietet

30 nur die Angabe, daB H. von der Insel bis zum
Beginn des Alpenanstiegs 150 km (III 50, 1) zu-
riickgelegt habe. Dies wurde etwa in die Gegend
von Rovon fuhren, und es ist sehr wohl mCg-
lich, daB H. hier sofort und nicht erst, wie Leh-
mann meint, bei Cularo (Grenoble) die Isere
iiberschritt, weil er auf diese Weise den Bee de
TEchaillon umging, der ein schweres Marsch-
hindernis auf dem Siidufer bildete (vgl. die Karte
bei Lehmann). Von hier an eriblgt nun der

40 eigentliche Alpeniibergang, der in alien wesent-
lichen Punkten von Polyb. Ill 50, 1-56, 2 und
Liv. XXI 32, 6—38, 1 ubereinstimmend erzahlt
wird; er dauerte 15 Tage und fand gegen die
Zeit des Fruhuntergangs der Pleiaden statt (Liv.
XXI 35, 6. Polyb. Ill 54, 1), d. h. also Ende
Oktober, eine Zeitbestimmung, die durch das Ein-
treten des ersten Neuschnees als richtig erwiesen
wird. Der Ort des Ubergangs war bereits im
Altertum und ist jetzt wieder seit Jahrhunderten

50 Gegenstand der Kontroverse. Die einen (Neu-
mann, Hennebert) lassen Hannibal bis Gre-
noble dem Lauf der Isere , dann dem des Drac
folgen und von hier erst ins Tal der Durance,
dann uber den Mont Genevre ins Tal der Dora
Riparia iibergehen; ihre Ansicht heruht im we-
sentlichen auf der Erwahnung der Durance nach
der Isere bei Livius. Andere (Osiander, Jul-
lian) nehmen ebenfalls an, daB H. zunachst im
Iseretal aufwarts zog, dann aber lassen sie ihn

60 durch das Tal des Arc, die Druentia des Livius,
den Mont Cenis ersteigen und von hier den Ab-
stieg ebenfalls ins Tal der Dora Riparia nehmen.
Lehmann endlich, wie ebenfalls schon andere
(z. B. de Lnc, Wickham und Cramer) vor
ihm, ist der Ansicht, daB H. fast bis zur
Quelle das Iseretal benfltzt und nun von da aus
uber den Meinen St. Bernh&rd ins Tal der Dors
Baltea gelangt sou Dazu stimmt, daB nach Pol.
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III 56, 2 der Karthager zuerst auf die Insubrer

getiroffen sei. Nach Liv. XXXI 38, 6 allerdings

waren dies nach allgemeiner Ansicht die Tau-

riner, allein Livius hat hier das Volk, mit dem
H. zuerst feindlich zu tun bekam, fur dasselbe

gehalten, in dessen Gebiet sein Zug endete.

Jedenfalls la-Bt sich seine Angabe nicht daftir ale

Argument verwerten, daB H. das Tal der Dora

Riparia d. h. also uber den Mont Genevre oder

Mont Cenis herabkam. Im allgemenein spricht die

Wahrscheinlichkeit entschieden fiir den kleinen

St. BernhaTd, wie zuletzt Lehmann dargetan hat

(55ff. 7 Iff.). Die Literatur s. bei Lehmann
VIII—X, dazu Colin Annibal en Gaule, Paris

1904, und Cam i lie JulHan Histoire de la Gaule

I 451ff; Jahresberichte des philol. Vereins in

Berlin (Ztschr. f. d. Gymnasialwesen 1898ff.).

Nach kurzer Rast, die er den Truppen gonnte,

unterwarf H. zunachst die mit den Insubrern

verfeindeten Tauriner und besiegte dann den

Consul P. Cornelius Scipio, der inzwischen liber

Pisa und die Apenninpasse nach Oberitalien ge-

langt war und die dortigen Streitkrafte an sich

gczogen hatte, in der Reiterschlacht am Tessin

(Pol. HI 51-65. Liv. XXXI 39-46), bei Vic-

tumulae (Liv. XXI 45, 3) sudostlich von Vercelli.

Dann iiberschritt er den Po und folgte dem ver-

wundeten Gegner bis Placentia, wo er ein Lager

aufschlug und last das ganze Pogebiet zum Auf-

stand brachte. Urn nicht abgeschnitten zu wer-

den, zog sich der Consul naher an den Apennin
heran und nahm hinter der Trebia Aufstellung

(Polyb. Ill 66, 1-68, 5. Liv. XXI 47, 1—48, 7

;

beide begehen den Irrtum, Placentia links von der

Trebia anzusetzen, s. Neumann-Faltin a. a. O.).

H. folgte ihm und schlug in einor Entfernung

von 7 km ebenfalls ein Lager auf, so daB der

FluB zwischen ihm und seinem Gegner lag; un-

mittelbaT darauf nahm er Clastidium durch Ver-

rat (Polyb. Ill 69, Iff. Liv. XXI 48, 8ff.). In-

zwischen war der zweite Consul, Ti. Sempronius
Longus, vom Senat aus Sizilien heimberufen, wo
er den Ubergang nach Afrika plante. Von Ari-

ininum aus — wie sein Heer dorthin gelangte,

ist unsicher, vgl die widersprechenden Angaben
bei Polyb. HI 61, 10. 68, 12ff. und Liv. XXI 51, 6

— kam er dem Kollegen zu Hilfe und vereinigte

sich mit ihm im Lager an der Trebia. Da H.

wuBte, daB er zum Kampf entschlossen war, so

suchte er ilin noch besonders dazu zu reizen, indem
er ein Gefecht der Leichten in einem ungiinstigen

Augenblick abbrach (Polyb. Ill 69, 5—14. Liv.

XXI 51, 2—11). Auf diese Weise gelang es ihm,

den Consul Tiber die Trebia auf das wohl vor-

bereitete Schlachtfeld zu locken und hier vollig

zu besiegen (Mittwinter 218). Nur 10 000 Mann
brachen durch und retteten sich nach Placentia,

wohin sich auch ein Rest Versprengter noch
fluchtete, so daB den Romern die Schlacht rund
20000 Mann gekostet haben muB. H.s Zweck
war erreicht, die Operationgbasis gewonnen, end-

lich bezog er die Winterquartiere in der Po-
ebene, wahrscheinlich ziemlich nahe dem Nord-
abhang des Apennin (Polyb. LU 70, 1—74, 11.

Liv. XXI 53, 1—56, 9).

Quellen. Hanptquelle in diesem ganzen ersten

Teil des Feldzuges ist Polyb. HI 35-74, der hier

einen gekurzten Auazug einer alteren kartha-

gischen Quelle , vielleicht Seilenos, bietet. Da-
neben hat nur Liv. XXT 22—56 selbstandigen

Wert; doch geht das Urteil uber das Verhaltnis

der Quellen sehr auseinander. Das Wahrschein-

lichste ist, daB Livius den Bericht des Polybios

zu Grande legte und hier und da aus andern

Schriftstellern erganzte, jinter denen vielleicht

aber auch die Quelle des Polybios, also Seilenos

war. Vgl. uber das Verhaltnis bei den Quellen

10 vor allem Hesselbarth Histor. krit. Unter-

suchungen zur 3. Dekade des Livius, Halle 1889,

der eine direkte Beniitzung des Polybios durch

Livius erwiesen hat. Ferner Peter tjber die

Quellen des 21. und 22. Buches des Livius, Pforta

1863. Soltau Livius Quellen in der 3. Dekade,

Berlin 1894. A. Sanders Die Quellenkontami-

nation im 21. und 22. Buche des Livius, Berlin

1898 und fur die vorliegende Partie besonders

Konr. LehmannSlff. Die ubrigen Quellen Nep.

20 Hann, 3. 4. Flor. I 22, 1—14. Eutrop. Ill 7—9.
Appian. Hann. 4ff. Zonar. Vni 23, 409 A— 25,

412 C. Oros. IV 14—15; dazu einzelnes bei

Polyaen. VII 48 (Einnahme von Salmatis), Frontin.

II 7, 7 (Abzug der Karpetaner), II 10, 4 (Sagunt),

II 5, 23 (Trebia) haben keinen selbstandigen Wert.

Neuere Darstellungen bei Neumann-Faltin
270—319, Lehmann 11-185. Uber die Chrono-

logie der Ereignisse s. u.

3. Die Gewinnung einer neuen Opera-
30tionsbasis in Unteritalien. tJber die Er-

eignisse des Winters in Oberitalien sind wir nur

durch Livius unterrichtet. Danach machte H. zu-

nachst den vergeblichen Versuch, sich des Hafens

von Placentia zu bemachtigen, und eroberte das

Kastell Victumvia (Liv. XXI 57, 9—14). Bei den

ersten Anzeichen des Friihlings versuchte er den

Apennin zu iiberschreiten, was sich aber infolge

des schweren Wetters als unmoglich erwies (Liv.

XXI 58, 1—11). H. ging daher auf Placentia zu-

40 nick, wo ihn) Sempronius ein hitziges aber un-

entschiedenes Treffen lieferte (XXI 59, 1—9). Dei-

Consul ruckte darauf nach Lucca, H. ins Gebiet der

Ligurer, wo ihm mehrere vornehme ROmer aus-

geliefert wurden, vgl. Jung Hannibal bei den Ligu-

rern in Wien. Stud. XXIV (1902) 152ff. 813ff. Von
allem diesen erwahnt Polybios nichts, auBer der

kurzen Notiz, daB H. im Keltenlande uberwintert

habe. Da die Ereignisse fast samtlich den Romern
giinstig und nachteilig fur H. sind, so werden

50 sie der romischen annalistischen tjberlieferung

entstammen, die Livius ja eingestandenermaBen

ofter beniitzt hat. Einen Schritt weiter geht

Varese (Cronologia Romana vol. I Roma 1908,

258—272), indem er das Reitergefecht, bei dem
H. vcrwundet wird (c. 57, 9j , fur eine rOmische

Dublette des Treffen s am Ticinus erklart. und
ebenso soil der Kampf bei Placentia (c. 59. 1)

die annalistische Darstellung der Trebiasehlacht

sein, die Livius seinem Bericht einiugte, ohne zu

60 merken, daB er zweimal dasselbe erzahlte; wahr-

scheinlich geht sie auf den schOnfarberischen Be-

richt des Consuls an den Senat #(Polyb. Ill 75,

1) zunick. Dies ist nun sicber unrichtig, da
der Consul in seinem Bericht den unentschiedenen

Ausgang des Kampfes dem Sturm zuschrieb,

wahrend die Schlacht in c. 59, 1 infolge der ein-

brechenden Dunkelheitabgebrochen werden muBte.
An sich enthalten die von Livius erzahlten Ereig-
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nisse nichts Unwahrscheinlichea; daB das immer- ubernahm sie gerade Servilius, vgl, Neumann-
hin doch noch etwa 20000 Mann starke rdmische Faltin 328, 1) und begab sich nach dem ihm
Heer in Placentia und Cremona wahrend des zugewiesenen Posten Arretium in Etrurien; in-
ganzen Winters mit einem Mann wie Tib. Sem- zwischen wird SeTvilius auch seinerseits nach
pronius an der Spitze, ruhig dagelegen habe, ist Ariminum gekommen sein, obwobl das nicht er-
nicht sehr glaublich. Eigentiimlich ist die Notiz, wahnt wird. Bei Polyb. Ill 77, 1 sieht es so
daB der Consul nach Lucca gegangen sei; dann aus, als ob beide Consuln direkt von Rom aus
hat es sich wold bei der c. 59, 1 erwahnten in die ihnen angewiesenen Steliungen gelangen.
Schlacht mi einen erfolgreichen Durchbruch eines Sobald H. hOrte . daB Flaminius vor Arretium

Thouret Rh. Mus. N. F. XLII 426. Strittig ist kurzesten Wege, urn nach EtTurien zu gelangen.
besonders die Chronologie. Nach Polyb. lit 54, Merkwiirdig ist, dafi die Quellen den Apennin-
1 war beim Alpeniibergang die Zeit des Fruh- iibergang gar nicht, dagegen sehr ausfuhrlich den
untergangs der Pleiaden (Ende Oktober) in der Marsch durch die Sumpfe schildern (Polyb. Ill
Nahc, vgl. auch Liv. XXE 35, 6 occidente iam 79, 1—12. Liv. XXII 2, 2—11), deren Lage leider
sidere Vergiliarum, H. mufi also Ende Oktober nicht mit Sichcrheit zu bestimmen ist (vgl. dar-
in Italien angelangt sein. Rcchnet man fiir die iiber die Literatur Nissen Rh. Mus. XXII 56*5;

Nachricht nach Rom und die Ruckberufungs- 20 Ital. Landesk. I 208. Neumann-Faltin 330ff.

ordre an Tib. Sempronius in Lilybaion vierzehn Faltin Herm. XX 71ff.; Rh. Mus. N. F. XXXIX
Tage bis drei Wochen, so kann dieser etwa in 556. Jung "Wien. Stud. XXII [1902] 152—193.
der zweiten Novemberwoche aufgebrochen sein. 313—824. Fuchs Wien. Stud. XXIV [1904] 118
Der Marsch bis Ariminum dauerte (Polyb. 61, —150). Strabon V 217 verlcgt sie noch in die
10—12. 68, 12—15) vierzig Tage, was fiir die Polandschaft, was Niese GrundriB d. rOmischen
Entfernung von 1400 km allerdings sehr kurz G-escMchte 4 114, 2 fiir richtig halt, wahrend
erscheint (vgl. Varese a. a. O. 271); indessen Nissen die Sumpfe im Tal des Orabrone unter-
auch wenn man darin nur die Zeit fur den Marsch halb von Pistoja am unteren Arnolauf sucht.

bis Rom sieht, so bleibt es immerhin moglich, Jung meint, H. sei aus dem Gebiet der Ligurer
daB der Consul in rund 60 Tagen von Lilybaion 30 iiber den PaB von Pontremoli ins Arnotal vor-

bis zum Kriegsschauplatz an der Trebia gelangte. gedrungen (aufier Liv. XXI 59, 10 laBt auch
Die Schlacht mufi also etwa Ende Dezember oder Nep. Hann. die Karthager aus Ligurien kommen)

;

in der ersten Januarhalfte geschlagen sein, und das wiirde ebenfalls die Ansetzung am unteren
dazu stimmt wieder Polybios' Angabe ovmjs t/;? Arnolauf erfordern. Fiir diese Auflassung spricht
ojqcls 7t£ol tag x^ptegivag TQOJtdg Polyb. Ill 72, 3. Polyb. Ill 82, 1, bei dem H. unmittelbar nach dem
Dann fallen die iibrigen von Livius genannten Marsch durch die Sumpfe von der Gegend von
Ereignisse etwa in den Vorfruhling des J. 217. Fiesole aus an Flaminius vorbei in Etrurien ein-

Gegen diese Chronologic erhebt Varese Ein- bricht. Ganz anders Josef Fuchs, bei dem H.
spruch, indem er sich vor allem auf den Schlacht- von Forli, ntfrdlich vom Apennin aus, zwischen
bericht bei Liv. XXI 59, Iff. sttitzt, der nach ihm 40 den romischen Heeren durch auf der Linie Mel-
die richtige Darstellung der Trebiaschlacht gibt. dola-S. Piero-Bibbiena iiber den Mandriolipafi
Diese schloB sich also an den Apenninubergang ins obere Arnotal gelangte, das damals weit und
H.s im Yorfriihling 217 an, und so kommt er zu breit uberschwemmt war. Bei seinem Weiter-
der Ansetzung des Sieges an der Trebia auf den marsch an Flaminius vorbei la fit sich dann ge-

April 217. Daduich wird die Chronologie wesent- nau der Ausdrack des Livius XXEt 3, 6 laeva
lich verschoben: H. erschien nach Varese ira relicto hoste Faesulas pefens medio Etruriae agro
November 218 in Oberitalien , die Schlacht am praedatum profectus geltend machen. Die Sache
Ticinus fallt spat in den November, sodaB aller- ist nicht zu entscheiden, da die beiden Haupt-
dings sehr reichlich Zeit fiir den Truppenmarsch zeugen Gegenteiliges berichten.

Lilybaion-Ariminum bleibt. Doch seheitert die 50 Nach dem Marsch durch die Sumpfe riickte

Ansicht Vareses an der Schlachtbeschreibung H. an dem bei Arretium stehenden Consul vor-

selber; wenn der Einbruch der Dunkelheit die Ent- bei tiefer in Etrurien hinein unter fortwahrenden
scheidung verhinderte, so kann eben die Schlacht Pliinderungen und Verheerungen, die darauf be-

nicht im April erfolgt sein. Denn H.s Gegen- recbnet waren, den H. wohlbekannten Charakter
angriff erfolgte am Nachmittag um 3; es ware des Flaminius als Draufganger nur noch mehr
also im April noch reichlich drei Stunden hell zu reizen. Tatsiichlich eilte denn auch Flami-
gewcsen, so daB eine Entscheidnng sehr wohl nius, ohne die Ankunft seines Kollegen zu er-

mOglich war. Vielrnehr deutet dieser Umstand warten, in Eilmarschen hinter H. her, der ihm
darauf hin , daB die Schlacht (59, 1) innerhalb auf der Strafie von Cortona nach Perusia, da wo
der eigentlichen Wintermonate, also November 60 diese am Nordufer des trasimenischen Sees ent-

bis Februar geschlagen sein mufi. Es muB also lang ging, einen Hinterhalt legte. Infolge mangel-
bei der alten Chronologie des Polybios verbleiben. hafter AufklaTung riickte der Consul in das ziem-

Im Friihling 217 versammelten sich die rQmi- lich einem Hohlweg ahnelnde Gelande ein, wo sein

schen Truppen in Ariminum, wohin das Heer Heer von den rings auf den nmgebenden Hohen
von Placentia und Cremona zu Schiff gelangte, aufgestellten Karthagern angegriffen und fast in
(Liv. XXI 63, 1. 15). Dort ubernahm Flaminius der Marschordnnng zusammengehauen wurde. Nor
die vier allerdings in ihrem Bestande verminder- die Spitze, 6000 Mann, vermochte sich dwreh-
ten Legionen des Polandes (nach Appian. Hann. 8 zuschlagen, ward aber schon am folgenden Tage
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von H.s Unterftibrer Maharbal umzingelt und zur learern ab, dem es gelang, einen Teil der Eeiterei

tJbergabe genOtigt (Polyb. Ill 82, 1—85, 6. Liv. zu vernichten und den Rest zur tbergabe zu

XXII 4, 1—7, 5 nach Fabius Rotor). Von Ver- nOtigen (Pol. Ill 86, 1-5. Liv. XXII 8, 1—9, 1).

lustangaben ist beL Livius die Zahl des Fabius Nach Appian. Hann. 10, der einen etwas ab-

erhalten, 15 000 Gefallene; nach Polybios gab es weichenden Bericht hat, soil das Treffen am See

-ebensoviel Gefangene. Dagegen ist die Zahl der von Plistia stattgefunden haben (Jung Wien.

10 000 Versprengten bei Livius sicher zu hoch Stud. XVIII 1896, 99ff.). Inzwischen marschierte

gegriffen : tatsachlich wird Flaminius nicht viel H. durch Umbrien weiter — der miBgluckte An-

mchr als 30000 Mann gehabt haben. Uber den griff auf Spoleto ist wohl rOmische Erdichtung

Ort der Schlacht ist lange gestritten worden 10 — nach Picenum bis ans Adriatische Meer, wo

(Nissen Rh. Mus. XXII 565ff. Sturenburg er seinen Truppen Ruhe gOnnte und zur See mit

De Romanorum clade Trasimenna et Caunensi, Karthago in Verbindung trat (Pol. Ill 87, 1—5.

Leipz. 1883. .1889. Faltin Rh. Mus. XXXIX Liv. XXII 9, 1—5). Hier fuhrte er auch die

260ff. Voigt Berl. philol. Wochen^chr. 1883 Neubewaffnung der Afrikaner aus den romischen

nr. 50. Grundy Journ. of Philology XXIV (1895) Beutestucken durch (Polyb. LII 87, 3). Nach wei-

83ff XXV (1896) 273ff. Henderson ebd. teren Verwiistungen des bundesgenossischen Ge-

XXV 112ff. Fuchs Wiener Stud. XXVI (1904) biets an der adriatischen Kiiste ging er nach

11811'. Reufi Klio VI (1906) 226ff. E. Sad^e Apulien, wohin ihm der mittlerweilen ernannte

Klio X 48—60). Meist cntscbied man sich fur Dictator Fabius mit den zwei Legionen des Servilius

die kleine Ebene von Tuoro am Nordwestufer 20 und zwei neuen folgte. Fabius vermied die offene

des Sees, bis Kromayer auf dem Grazer Philo- Feldschlacht und suchte H. in kleineren Gefechten

logentag 1909 sich fur eine Stelle weiter ost- und tjberrallen Abbruch zu tun (Polyb. Ill 85, 6

lich zwischen Passignano und Montecolognola er- -90, 6. Liv. XXII 9, 7-12, 12. Plut. Fab. 5). Nun

klarte, wo das Gelande genau den Schilderungen brach H. iiber den Apennin in Samnium ein, das

bei Livius und Polybios entspricht (Neue Jahrb. er ebenfalls verwustete, und gelangte von Allifae

f. d. klass. Altert. 1910 1.185—200). Die da- imoberen Volturnustal iiber den PaB, den Polybios

gegen erhobeuen Emwande von Fuchs (Ztschr. Eribianus, Livius Callicula nennt, bei Cales vorbei

f. d. Osterr. Gymn. LXII 1911, 97ff.) und ReuB in die reiche Fruchtebene am unteren Volturnus

(Rh. Mus. 1910, 352 358) sind meines Erach- nach Casilinum. Von hier aus brandschatzte er die

tens durch Groebe vollig widerlegt (Ztschr. f. 30weite, prachtvolle Ebene und den angrenzenden

d. Csterr. Gymn. LXII 1911, 590-600). Schwie- Ager Falernus; als er jedoch, mit ungeheurer Beute

riger ist es, iiber die Zeit der Schlacht ins reine beladen , auf demselben Wege abziehen woUte,

zu kommen. Nach der Erziihlung, wie sie bei verlegte ihm Fabius, der inzwischen Casilinum

Livius und Polybios vorliegt, muB man annehmen, und die Passe besctzt hatte , den Weg. Nur

daB die Ereignisse sich Schlag auf Schlag voll- durch List gelang es H., dennoch durchzubrechen

zogen haben, daB also zwischen H.s Aufbruch und dem Komern eine empfindliche Schlappe bei-

und der Schlacht am Trasimenus hochstens 3—4 zubringen (Polyb. Ill 92, 1 -94, 6. Liv. XXII

Wochen liegen, und demzufolge wird die Schlacht 13, 1—18, 4. Plut. Fab. 6. 7). Dann wandte er

meist in den Ausgang April gesetzt, Allein mit sich nach Gereonium an der Nordgrenze Apuliens,

vollem Kecht macht Varese a. a. O. darauf auf- 40 eroberte die Stadt — nach Livius war sie teil-

merksam, daB diese Ansicht vollig mit Polyb. V weise darch ein Erdbeben zerstOrt und von den

101, 3—5 (vgl. 95, 5) unvereinbar ist, wo erzahlt Bewohnern verlassen — und bezog hier dieWinter-

wird, daB Philipp von Makedonien die Nachricht quartiere (Polyb. Ill 100, 1—8. Liv. XXII 18,

von der Niederlage am Nemeenfest, d. li. Ende 5—10). Dabei erfocht der Eeiteroberst Minucius in

Juli oder Anfang August, empfing und daraufhin Abwesenheit des Dictators einige kleine Vorteile

aoiort Friedensunterhandlungen mit den Aitolern iiber ihn (Polyb. Ill 100, 9—102, 11. Liv. XXII

cinleitete. Nun war die Nachricht allerdings iiber 23, 9-24, 14. Plut. Fab. 8. 9), die m Rom derartige

Makedonien gegangen (s. Polyb. a. a. O.), allein Begeisterung erregten, daB man Minucius zum

es ist doch vollig unmoglich, "daB dieKunde von zweiten Dictator ernannte. Die Sache steht, so

einem so gewaltigen Ereignis drei Monate ge- 50 seltsam sie ist, doch durch Polyb. Ill 103, 3 und

braucht haben soil, um bis zu Philipp zu ge- die Weihinschrift des Minucius CIL I 1503 fest;

langen. Das Hochste sind etwa vier Wochen, und danach ist Liv. XXII 31,8 Versuch, eine Pro-

wenn man das annimmt, so kommt man auf Ende dictatur zu konstruieren, als spatere Erfindung ab-

Juni fiir die Schlacht am Trasimenus und Ende zuweisen (vgl. auch Niese Rfim. Gesch.* 115, 1).

Mai als Datum fiir H.s Aufbruch. Allerdings Bald darauf lieB sich Minucius unvorsichtigerweise

ware das reichlich spat, allein es scheint, als ob mit den ihm zugefallenen zwei Legionen in einen

die Karthager iiberhaupt selten vor Mitte Mai Kampf mit H. ein, der mit seiner Niederlage ge-

ausrflckten. Anzumerken ist immerbin. daB die endet haben wurde, wenn ihm nieht Fabius mit

offizielle rGmische Chronologie den 21. oder 22. dem Pvest des Heeres zn Hilfe gekommen ware

Juni als Schlachttag bezeichnete (Ovid. fast. VI 60 (Polyb. Ill 103, 1—105, 11. Liv. XXII 25, 1—31,

705). 11. Plut. Fab. 10—13). Die Zeit ist nicht ganz

Inzwischen hatte sich auf die Nachricht von sicher. Nach Livius (XXII 31 , 7) neigte sich

H.s tjbergang fiber den Apennin der Consul Cn. Fabius
1

Dictatur dem Ende zu und es war medium
Servilius von Ariminum aus in Marsch gesetzt, autumni (c, 32, 1), woraus sich ergibt, daB Livius

um dem Kollegen zu Hilfe zu kommen; die die Schlacht am Trasimenns etwa Ende April

Reiterci , 4000 Mann outer Cn. Centenius, hatte setzt. Nach Polybios HI 106, 1 (vgl. Pint. Fab.

er vorausgesandt. Sobald H. davon hOrte, schickte 14, 1) legten die Dictatoren ihr Amt erst nach

er gegen sie Maharbal mit Numideni und Ba- der Consulwahl nieder, d. h. Anfang 216 1 was



soDo iiannioai

nur dann gtimmt, wenn die Schlacht Ende Juni
stattfand. Dies wird das Richtige sein (s. o.);
inzwischen tlbernahmen bis zur Ankunft des
Aemilius und Terentius Varro die Consuln des
J. 217, Servilius Geminus und der an Flamming'
Stelle nachgewahlte Atilius Regulus das Heer
(Polyb. in 106, 2. Liv. XXIX 32, 1). Der Rest
des Winters verging ohne Zwischenfalle. Trotz
seines glanzenden Sieges bedeutete fur H. der
Feldzug des J. 217 einen MiBerfolg. Die gallische
Operationsbasis hatte er aufgegeben, offenbar weil
die erwartete Massenerhebung der Kelten gegen
die rfimische Herrschaft nicht erfolgte: nur eine
ziemlicb groBe Anzahl Gallier hatte Dienste bei
ihm genommen. Andererseits hatte er eine neue
Operationsbasis noch nicht gewonnen, da trotz
seiner unbezweifelten und durch Fabius' Verhal-
ten glanzend bestatigten Uberlegenheit im Felde
sich bisher kein einziger rCmischer Bundesgenosse
ihm angeschlossen hatte.

Spat im Friihjahr, sicherlich nicht vor Ende
Mai 216, brach H. von Gereonium auf undnahm
zuerst Cannae mit den dort lagernden Vorraten
weg. Inzwischen hatte in Rom die Kriegspartei
wieder die Oberhand gewonnen, weil man von
einer Fortsetzung der hinhaltenden Kriegfiihrung
des Fabius den Abfall der Bundesgenossen fiirch-

tete. Die Consuln hatten also den Befehl zu
schlagen; es ist spatere Erfindung, wenn wie bei
Livius und teilweise auch schon bei Polybios
Varro die Hauptschuld an der Schlacht zugewiesen
wird. Beide Consuln nahmen deshalb sofort nach
ihrern Erscheinen Fiihlung mit H., der bei Can-
nae lagerte. Der Ort dor Schlacht ist sehr um-
stritten, besonders ob er auf dem linken oder
auf dem rechten Ufer des Aufidus lag (Hessel-
barth De pugna Cannensi, Gett. 1874. Schwab
Das Schlachtfeld v. Cannae, Progr. d. Wilhelms-
Gymn. in Miinchen 1897/8. Wilms Beil. d. Wil-
helms-Gymn. in Hamburg 1895. Fry Engl. hist.

Review XII (1897) 748ff. Hartwig Berichte d.

freien deutschen Hochstifts 1898 treten fur das
rechte, Stiirenburg Progr. d. Thomasschule in
Leipzig 1883 und besonders Delbriick Gesch. d.

Kriegskunst I 291 ff. mit grofierem Recht fiir das
linke Ufer ein). Nach einigen kleineren Gefech-
ten kam es zur Schlacht von Cannae, die mit
einer vernichtenden Niederlage der Romer endete
(Polyb. Ill 107, 1—118, 12. Liv. XII 34, 1-61,
15). Uber den Kampf liegt ein ausgezeichneter
Bericht bei Polyb. 113ff. vor, den Delbriick
in letzter Linie auf H. selbst zuriickfiihrt; auch
Livius hat ihn beniitzt und stellt die Sache
mit kleinen Abweichungen ebenso dar; die beste
Analyse der Schlacht, der man fast in allem zu-
stimmen kann, bei Delbriick I 281—304. Uber
die Verluste lauten die Angaben sehr verschieden,
Polyb. Ill 117, 1 Technet 67 000 Mann an Toten
und 5630 Reiter, dazu 10000 Gefangene, die bei
der Einnahme des Lagers gemaeht wurden, so
da6 nur 3000 Mann zu Fufi und 370 Reiter ent-
kommen waren. Liv. XXII 49, 15 gibt 45 500
Mann Infanterie und 2700 Reiter als tot an; ge-
fangen sind nach ihm 3000 Mann und 1500 Reiter

;

von den 17000 Mann, die sich nachher im Lager
zuaammenianden, sollen noch 6000 Mann ent-
Jcommen sein (vgl. c. 50, 11 und 52, 4). Umge-
•kehrfc wird H.s Verlust von Polybios anf 5700,
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von Livius auf 8000 angegeben, Liv. XXH 52, 4r
Delbriick ist geneigt, den geringeren Angaben
des Livius Glauben zu schenken; richtig ist vor
allem seine Bemerkung (a. a. O. 297), daB die
Zahl der Entkommenen viel groBer gewesen sein
mufl, da die ROmer aus ihnen zwei Legionen
bilden konnten.

Unmitteibar nach der Schlacht begann der
Abfall der Bundesgenossen, doch bezeichnet die

10 Uste bei Liv. XXII 61, 11—12 nicht die zunachsfc
Abgefallenen, sondern das Abfallgebiet in seiner
groBten Ausdehnung. H. selber drang in Sam-
nium ein, nahm Compsa durch Verrat und machte
einen veTgeblichen Versuch, sich Neapels zu be-
machtigen. Dagegen schloB sich Capua ihm an
(Liv. XXIII 1-10, die Bedingungen Liv. XXLTT
7, 1) ,

was den Abfall vieler anderer Stadte zur
Folge hatte (Polyb. VII 1, 4). Nuceria und Acerrae-
eroberte er, wahrend Nola und Casilinum ihm,

20 hauptsaehlich durch Claudius Marcellus verteidigt'
widerstanden; dann bezog er die Winterquartiere
in Capua (Liv. XXIII 14, 5-18, 16). Was den
fruh (schon bei Livius von Maharbal) gegen H.
erhobenen Vorwurf betrifft, daB er nicht sofort
nach der Schlacht einen Versuch auf Rom ge-
macht habe, so ist so viel jetzt allgemein zuge-
standen, daB H.s Heer dazu in keiner Weise aus-
reichte, ganz abgesehen davon, daB es doch auch
in der Schlacht gelitten hatte (vgl. Delbriick

30 309, der 20 000 Verwundete annimmt, was aller-
dings meines Erachtens viel zu hoch gegriffen
ist). Allenfalls genugten seine Tiuppen, Rom zu
zernieren, allein dies Unternehmen hatte nur dann
Aussicht auf Erfolg gehabt, wenn die karthagische-
Flotte die See beherrscht hatte, woran kein Ge-
danke war. Endlich lag eine Belagerung Roms
in diesem Zeitpunkt durchaus nicht in H.s Kriegs-
plan, der erst den italischen Bund zertriimmern
wollte, wozu jetzt die beste Aussicht vorhanden

40 war. So begnugte er sich damit, eine neue und
viel giinstigere Operationsbasis in Unteritalien
gewonnen zu haben, die ihm Verbindungen nach
alien Seiten, vor allem mit der Heimat, gewahrte.

Quelle n: Mit der Schlacht von Cannae bricht
die zusammenhangende Erzahlung des Polybios
in Buch HI ab, auch Livius schlieBt mit ihr sein
XXII. Buch, was schwerlich Zufall ist. Fur das
Verhaltnis beider Schriftstcller gilt das oben Ge-
sagte, Wenig Xeues bietet Plutarch im Leben

50 des Fabius und des Marcellus: er beruft sich
auf Livius, beniitzt aber wohl eine Livius sehr
nahestehende Erzahlung und hat seiner Gewohn-
heit nach auch noch einiges aus andern Schrift-
stellern, z. B. Poseidonios, angefiigt. Ziemlich
wertlos ist Appians Bericht, wie das D e 1 b r ii c k
an der Schlacht von Cannae nachgewiesen hat
(298ff.), und das Gleiche gilt von den iibrigen
Darstellungen bei Xep. Hann. 4ff. Oro?. Eutr.
Zonaras. Interessant ist die Xotiz bei Macrob.

60 Sat. I 16, 26, wonach Q. Claudius (doch wohi
Quadrigarius, der nach Liv. XXV 10, 2 die An-
nalen des Acifius aus dem GriecMschen flber-
setzte) als Schlachttag a. d. IV Non. JSexL, d. h.
also den 2. August, angab. Wenn das richtig
sein sollte, so mnBte H. noch spater, nicbt vor
Ende Juni, die Winterquartiere von Gereoninm
verlassen haben , da die Ereignisse von da bis
zur Schlacht nach der Darstellong bei livius
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und Polybios kaum mehr als einen Monat eifordert

haben kOnnen. Vareses Versuch (Cronologia Ro-
mana 28 und 280ff.), die Schlacht in den Sep-

tember hinabzuriicken, scheitert daran, daB dann
Polybios sie nicht im III., sondern im VII. Buch
erzahlt haben wurde, wo Capuas Abfall berichtet

wird. Offenbar fiel die Schlacht kurz vor das

Ende der 140. Olympiade, also spiitestens An-

fang August. Neuere Darstellung Neumann-
Faltin 327—363.

4. Der Krieg in Italien bis zur Schlacht
am Metaurus (215—207). trbersicht. Das
J. 215 zeigt H. auf dem Gipfel seiner Macht,

die suditalischen Bundesgenossen fielen ihm zu,

das Bundnis mit Makedonien, der Tod Hierons

von Syrakus erweckten die vorteilhaftesten Aus-

sichten fiir die Zukunft; nur in Spanien hatten

die ROmer einige Vorteile erzielt. Allein sofort

erfolgte der Niedergang, da die Heeresleitung in

Earthago, anstatt den besten Feldherrn, den sie

hatte, an der wichtigsten Stelle zu unterstutzen,

ihre Kraft auf die Nebenkriegsschauplatze zer-

splitterte. Dadurch gelangten die Romer in die

Lage, den Vorteil der uberlegenen Volkskraft fiir

sicli auszubeuten: H.s Untiitigkeit in den J. 214
—212 zeigt deutlich, wie er durch die geringe

ritiirke seines Heeres, das nur einmal einen ganz

geringen Ersatz von Karthago erhielt, an einer

o])crgischen Kriegftihrung verhindert ward. So

vermochte er Capua nicht zu entsetzen, und damit

tiel sein eigentlicher Plan, die Zertriimmcrung

des italischen Bundes , in sich zusammen. Die

letzte Hoffnung beruhte nun darauf, daB er durch

Hasdrubal noch einmal aus Spanien Verstarkung

bekain — wahrscheinlich hatte dieser Gedanke
schon im urspriinglichen Kriegsplan der Karthager

gelegeu. Mit seinem MiBlingen war die letzte

Aussicht geschwunden; insofern ist die Schlacht

am Metaurus die Entscheidungsschlachtdes ganzen

Krieges.

Im Herbst und Winter, wahrend H.s Heer in

Capua in den Winterquartieren lag, eroberte seiu

Unterfeldherr Himilkon Bruttium (Liv. XXIII 30,

1—9, vgl. das Bmchstuck des Polyb. VII 1, 3

—4 liber die Belagerung von Poetelia). Im An-

I'ung des Sornmers bezog H. ein Lager auf dem
Berge Tifate. wo ihn die Gesandten Konig Phi-

lipps nach mancherlei Flihrlichkeiten erreichtcn

(Liv. XXIII 33, Iff.). Mit diesem schloB er ein

Bundnis, dessen Bedingungen Liv. XXIII 33, 10
—12 angiht; es ist interessant, daB der von Polyb.

VII 9, 1—17 ausfiihrlich mitgeteilte Eid H.s

auBer den allgeineinen Versicherungen gegensei-

tiger Hilfeleistung nur die Bestinimung enthalt,

daB im Fall des Sieges die illyri.schen Besitzungen

der R-Omer Philipp znfalien sollen (vgl, iiber das

Verhaltnis beider Berichte Egelhaaf Hist. Ztschr.

X. F. XVII 456). Im iibrigen setzte H. seine Be-
muhungen fort, einen Seehai'en zu gewinuen, in-

dessen miBlang der Anschlag auf Cumae, und H.
ging in das Lager auf dem Tifata zuruck, wo er

eine neue Gesandtschal't Philipps antraf , da die

erste bei der Ruckkehr von den Rflmern abge-

fangen war (Liv. XXII 39, 1—4). Alsdann brach
er gegen Marcellus in Nola auf, wahrend gleich-

zeitig Hanno, der an Himilkons Stelle getreten zu

sein scheint, aus Bruttium anrttckte (Liv. XXHr
43, 5-6). Nach einem unglucklicben Treffen miter
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den Mauern der Stadt (Liv. XXIII 44, 3—46, 5.

Plut. Marc. 9— 12), dessen Bedeutung in der romi-

schen tiberlieferung gewaltig aufgebauscht worden
ist, sandte er Hanno nach Bruttium zuruck, er

selbst ging nach Arpi in die Winterquartiere (Liv.

XXIII 46, 8. XXIV 3). Wahrend des Sommers —
die Zeit ist ungewiB, s. den Art. Hieronymos —
wahrscheinlich aber noch in Campanien empfing

er die Gesandtschal't des Konigs Hieronymos, der

10 durch den Tod seines Groftvaters Hieron zur Re-

gierung gelangt sofort Verhandlungen mit H.
ankniipfte. Dieser sandte aus seiner Umgebung
H, (s. Nr. 9) den Trierarchen, Hippokrates und
Epikydes nach Syrakus, um dort die karthagische

Sache zu fuhien (Polyb. VII 2, Sff. Liv. XXIV
6, 1). Hingegen blieben die ihm zugedachten

Verstarkungen aus, sie waren mit seinem Bruder
Mago nach Spanien und ein zweites bedeutendes

Korps nach Sardinien dirigiert worden. Nur ein

20 kleines Korps mimidischer Reiter landete in Sud-

italien und vereinigte sich mit den Truppen des

dort operierenden Hanno (Liv. XXIII 41, 10— 12);

viellcicht sind dies die c. 13, 7—8 erwahnten

4000 mimidischen Reiter.

Auf die Nachricbt, daB die Romer damit Sum-

gingen, Capua zu belagern, brach H. im Friih-

jahr (Liv. XXIV 12, 3) von Arpi auf und bezog

sein altes Lager auf dem Tifata. Hier empfing

er ein paar vornehme Tarentiner, die ihm die

30 Stadt in die Hande zu spielen versprachen. H.

beschloB, ihnen zu folgen, versuchte indes ver-

geblich, vorher noch Puteoli und Nola zu iiber-

rumpeln (Liv. XXIV 13. 17). Vor Tarent ange-

langt, erkannte er, daB die RSmer ihm zuvor-

gekommen. waren, und bezog in Salapia die Win-

terquartiere (Liv. XXIV 20). Hier erhielt er im
Sommer 213 die Nachricht, daB der Consul Fa-

bius Arpi durch Verrat genommen habe, wobei

beinahe 1000 Spaniec zu den ROmern uberge-

40 gangen waren (Liv. XXIV 45—47); weiteres er-

wahnen unsere Quellen in diesem Sommer tiber-

haupt nicht. Nach Liv. XXV 1 soil H. den Sommer
iiber untiitig in der Nahe von Tarent gelegen

haben, in der Hoffnung, sich dieses fur ihn un-

mein wichtigen Hafens zu bemiichtigen. In der

Tat gelang es ihm, durch den Verrat einiger

vornehmer Tarentiner die Stadt zu gewinnen,

wobei freilich die Burg in den Handen der ROmer
blieb (Polyb. VIII 24, 3—34, 15; darnach Liv.

50 XXV 7— 11 , der nur die wenig ruhmliche Rolle

verschweigt, die der rornische Stadtkommandant
C. Livius bei der ganzen Sache spielte). Jfach

Polyb. VIII 34(36)fand die Einnahme wiihrend

des Winters statt also entweder Ende 213 oder

Anfang 212 ; daher das Schwanken der Autoren,

das Livius XXV 11 fin. erwahnt. Wenn er selber

sich fiir 212 entscheidet, so steht dies mit seiner

eigenen Angabe XXVII 25 in Widerspruch, wo
nach Livius die Burg flint' Jahre lang, bis zur

60 Wiedereinnahme der Stadt durch Fabius (209) ge-

halten habe.

Die Untatigkeit H.s wahrend der J. 214/3

und die gleichzeitigen Erfolge der Scipionen in

Spanien haben offenbar densetben Grund, der uns

dut aus einer fluchtigen Erwahnung bei Appian.

Iber. 15 bekannt ist: den schweren Krieg Kartha-
gos mit Syphai von Numidien, zw dem Hasdru-
bal aus Spanien abgerufen ward und der erst im

74
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Laufe dee J. 213 beigelegt ward. Mit dem J. 212
begann auf beiden Kriegsschauplatzen, in Spanien
wie in Italien, der Krieg von neuem. Auf den
Hilferuf der Campaner saudte H. zunachst semen
General Hanno aus Bruttium, um die Campaner
zu verproviantieren (Liv. XXV 13); nach dessen

Niederlage bei Benevent (Liv. XXIV 14, 1 —16, o,

vgl. Varese a. a. 0. 240ff.) folgte im Fruhjahr
212 (nach Liv. XXV 15 frumenta iam in herbis

Karthago hauptsachlich fur den Krieg in Spanien
geriistet ward (Liv. XXVLT 5). Gleich im Friih-

jahr des folgenden J. 209 (Liv. XXTII 12 vH
primus in agris pabuli copia fuit) warf sich
Marcellus wieder auf H., um dessen Aufmerksam-
keit von Tarent abzulenken, gegen das der andere
Consul, Fabius Maximus, einen Handstreich plante.
In der Nahe von Canusium kam es zu einer
dreitagigen Schlacht (Liv. XXYII 12—14, nach

erant, also zweite Halfte des Mai) ein Hilfskorps lOPlut. Marc. 25f. dauerte sie nur zwei Tage), die
von 2000 Numidiern, wahrscheinlich unter Hanno
und Bostar (Liv. XXV 15 vgl. mit Appian. Hann.
36 und Liv. XXVI 12). Inzwischen belagerte er

die Burg von Tarent (Appian. Hann. 33) vergeb-

lich, gewann aber unmittelbar darauf Metapont
und Thurioi (Liv. XXV 15, nach Appian. Hann.
34f. aucli Herakleia). Nach dem Fall des Tib.

Sempronius Gracchus (Liv. XXV 17) brach cr

nach Campanien auf, lieferte den Consuln ein an

zuerst unentschieden blieb, am zweiten Tage siegte

H., am dritten angeblich wieder Marcellus, aber
mit sehr schwerem eigenem Verlust, worauf H.
nach Bruttium abzog (Liv. XXVII 15). Inzwischen
ging Tarent an Fabius verloren (Liv. XXVII 15f.

Plut. Fab. 21—23), H., der in Ellmarschen aus
Bruttium herbeieilte , kam zu split , vermochte
aber noch Metapont zu retten. In der Nahe muB
er ubenvintert haben. um gleichzeitig Fabius in

entschiedenes Gefecht (Liv. XXV 19) und verfolgte 20 Tarent und Marcellus in Venusia in Schach zu
den abziehenden Claudius nach Lucanien. Hier

vernichtete er das Heer des M. Centenius Paenula
und unmittelbar darauf das des Praetors Cu. Ful-

vius bei Herdonea (Liv. XXV 21, 1—10, nach
Varese a. a, O. 282 eine Dublette der Schlacht

bei Herdonea von 210), wahrend ein abermali-

ger Versuch auf die Burg von Tarent und ein

zweiter auf Brundusium miBlangen (Liv. XXV
22), worauf H. die Winterquartiere bezog, Im

halten (Liv. XXVII 20. 22, nach Plut. Marc. 26
extr. bezog dieser bei Sinuessa in Campanien die

Winterquartiere). Als im Fruhjahr 208 der neue
Consul Crispinus Lokroi angrift, zwang H. ihn,

die Belagerung aufzuheben, und folgte ihm bis zn
seiner Vereinigung mit Marcellus bei Venusia.
Zwischen den drei rOmischen Heeren stehend, ge-

lang eg ihm, zuerst der Besatzung von Tarent, die

zur Belagerung von Thurioi auszog, eine schwere
Fruhjahr 211 brach er auf, um endlieh Capua 30 Niederlage beizubringen (Liv. XXVII 27), bald
zu cntsetzen und schlug sein Lager angesichts

der rOmischen Befestigungen am Tifata auf. Aber
der Sturm auf das Lager des Appius mifilang

(Polyb. IX 3, 1—4, 6. Liv. XXVI 4-6 nennt
gerade Fulvius); offenbar hatte H. nicht ge-

niigeud Truppen, die romische Stellung zu

forcieren. Deswegen entschloB er sich , um die

Consuln von Capua fortzulocken, zum Marsch auf
Rom , wohin er durch Samnium auf einem Um-
wege (Polyb. IX 5, 8, nach Liv. XXVI 8 extr. 40
auf der Via Latina) gelangte. Am Anio, drei

Milien vor der Stadt, schlug er ein Lager auf

und kam auf einem Rekognoszierungsritt bis

vor die Tore Roms: da aber sein Heer bei weitem
nicht ausreichte, die Stadt zu belagern oder gar

eincn Sturm zu wagen, so blieb ihm nichts anderes

iibrig, als abzuziehen, zuinal der Zweck der ganzen
Diversion, die Aufhebung der Belagerung von
Capua, nicht erreicht war. Beim Abzug nach

darauf legte er den Consuln einen Hinterhatt, wo-
bei Marcellus getdtet, Crispinus todlich verwundet
und zum Riickzug nach Campanien gezwungen
war (Liv. XXVII 28f. Plut. Marc. 29. 30). Viel-

leicht fallt in diese Zeit der bei Appian. Hann. 49
erwahnte Einbruch nach Campanien , wobei er

die Einwohner von Atella nach Thurioi verpflanzte.

Dann entsetzte er abermals Lokroi und uber-

winterte im Tarentinischen (Liv. XXVn 40).

Vielleicht hat sich H.s Genialitat niemals
glanzender gezeigt, als in diesen Jahren, wo er,

eingeklemmt zwischen den numerisch wcit uber-

legenen Heeren der Romer, trotzdem seine tjber-

legenheit im Felde behauptete und bald hierhin,

bald dorthin vernichtende Schlage austeilte : seine

Lage iilmelt in mancher Hinsicht der Friedrichs

d. Gr. nach der Niederlage von Kunersdorf. Und
endlieh begannen sich auch die Folgcn dieses

mit beispielloser Zahigkeit gefiihrten Kampfes
SQditalien fiigte er der ihn verfolgenden Besatzung 50 geltend zu machen. Nach Polyb. LX 44, 1 — 4
Roms noch eine empfindliche Schlappe zu (Polvb.

IX 5—7, 9. der Bericht bei Liv. XXVI 8, 1—11, 1

ist voTlig unbrauchbar, vgl. H. Haupt Melanges
Graux 1884. 23ff.)- Fr schcint im Tarentinischen

iiberwintert zu haben.

Im Fruhjahr 210 verlor H. Salapia (Liv. XXVI
38. Appian. Hann. 45—47) und einige kleinere

samnitische Fliitze an Marcellus . was indessen

durch seinen Sieg uber den Proconsul On. Fulvius

herrschte im J. 210 eine derartige Teuerung in

Italien, da6 sich der Senat genotigt sah, von Pto-

lemaios Philopator Hilfe zu erbitten. Liv. XXVII
4, 10 hat den eigentlichcn Zsveck verschwiegen

und eine einfache Ehrengesandtschaft daraus ge-

macht. Im folgenden Jahre, 209, wurden zwfllf

latinische Kolonien schwierig (Liv. XXVII 9-10

;

warum die Erzahlung legendarischen Charakter

tragen soil, vgl. Niese Rom. Geschichte * 125,

Centumalus bei Herdonea mehr als ausgeglichen GO 3, ist nicht abzusehen) ; anch in Etrurien be-

ward (Liv. XXVII 1. Plut. Marc. 24). Spater
kanipfte er unentschieden mit Marcellus bei Nu-
mistro (Liv. XXVII 2. Plut. Marc. 24) und zog
sich darauf nach Apulien zuriick, wo er Winter-
quartiere bezog, da es bereits spat im Jahre war.
Seine Untatigkeit erklart sich auch diesmal aus
der numerischen Schwache seines Heeres; Ver-
starkungen waren abermals nicht verfugbar, da in

gannen Unruhen (Liv. XXVII 8), die sich 208
in erhohtem Masse wiedcrholten (Liv. XXVII 24).

Inzwischen hatte Hasdrubal bei Baecula sich aller-

dings mit schweren Verlusten durchgeschlagen

;

im Winter 208 stand er in Sudgallien, im Fruh-
jahr wollte er die Alpen uberschreiten. Alles

drangte zur Entscheidung. H., im allgemeinen
von den Absichten seines Brudera unterrichtet,
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Torach im Fruhjahr 207 aus den Winterquartieren

auf, zog zunachst alle verfugbaren Truppen
aus Bruttium zusammen und erzwang bei Gru-

mentum in Lucanien gegen Claudius Nero den

Durchzug (Liv. XXVn 41 , der naturlich wieder

von einem rOmischen Siege zu berichten weifi).

Dann zog er noch die Besatzung von Metapont

heran und ruckte nach Canusium vor, wo er Clau-

dius Nero gegenuber zunachst Halt machte, um

es ihm beliebte, ohne da6 die an Zahl weit iiber-

legenen Feinde ihn daran zu hindern wagten. So
bleibt nichts tibrig als einzugestehen, da8 wir

die Motive nicht kennen, die H. bewogen, bei

Canusium stehen zu bleiben ; wer an historischen

Analogien Gefalien findet, mag sich daran er-

innern, daB auch Napoleon gerade im kritisch-

sten Moment seiner Feldherrnlaufbahn, zwischen

seinem Sieg bei Dresden und der Volkcrschlacht

weitere Nachrichten von Hasdrubal zu erwarten 10 bei Leipzig, eine solche Periode fast lethargischer

(Liv. XXVn 42). Allein dessen Boten waren im
Gebiet von Metapont aufgefangen und dem Con-

sul Claudius Nero ausgeliefert, der nun den kiihnen

Entschluli fafite, mit 6000 Mann Kerntruppen

dem Kollegen zu Hilfe zu kommen und den Rest

H. gegenuber in fester Stellung stehen zu lassen

(Liv. XXVII 43); er war auch nach dem Abzug
H. ?

der schwerlich mehr als 15 000 Mann hatte,

inuner noch um das Doppelte iiberlegen (vgl.

Untatigkeit durchlebt hat, die vielleicht auf sein

korperliches Befinden zuruckzuftihron ist (vgl. A.

Fournier Napoleon I. Ill 160ft
1
.).

Que 11 en: Von der Schlacht von Cannae ab,

mit der Polybios drittes Buch abschlieGt, bildet

der zusammenhangende Bericht des Livius in den

Biichern XXIII—XXVII die Grundlage der Dar-

stellung. Von Polybios ist gerade genug erhalten,

um den geringen Wert der Livianischen Darstel-

Lehmann Die Angriffe der drei Barkiden 265f.). 20 lung erkennen zu lassen; man vergleiche beispiels-

Der Plan gelang ; Ende Juni erlag am Metaurus
Hasdrubal der Ubermacht. H, erfuhr von der

Schlacht erst durch das Haupt des Hasdrubal,

das Claudius ihm zuwerfen liefi, und zog sich

nun ins Gebiet von Bruttium zuriick, wo er seine

Ivriifte konzentrierte. So der Bericht des Livius,

der allerdings, besonders in den Kapiteln 40-42

vollkominen wirr erscheint. Die vielen Kreuz- und
Querzuge, die Livius hier H. zuschreibt, mSgen

weise den kurzen, ntichternen Bericht des Grie-

chen iiber H.s Marsch auf Rom mit der legenden

haften Ausschmtickung , die Livius den Ereig-

nisscn gegeben hat. Auf seine Parteilichkeit, mit

der er gewisse, den Romern ungunstige Einzel-

heiten verschweigt, ist ebenfalls schon hinge-

wiesen. Sehr hubsch hat Streit in seiner oben er-

wilhnten Schrift auf die Lugenhaftigkeit der Be-

richte liber die Verlustzahlen des karthagischen

ubrigens zum Teil mit der Konzentration seiner 30 Heeres aufmerksam gemacht : wenn man die An-

Truppen zusammenhangen ; sie voTlig verstandlich

zu. machen, ist auch Lehmann nicht gelungen

(237—254). Die Hauptfrage bleibt immer die: wie

war es mOglich, daB H. sich durch einen so

plumpen Streich tauschen liefi, zumal die Ab-
wesenheit des Consuls sicher nicht 12 Tage, wie

Livius meint, sondern mindestens 20 Tage ge-

daucrt haben muB (Lehmann 248ff.), und ruhig

bei Canusium stehen blieb ? Lehmanns eigene

gaben des Livius addiert, so kommen fur die Jahre

215-203 Tiber 120 000 Mann heraus, d. h. beinahe

dreimal so viel als H. jemals nach Cannae an Sol-

daten zusammen gehabt hat. Auch unteriiegt es

keinem Zweifel, dafi sich mehrfach Dubletten bei

ihm finden, indem er nach verschiedenen Quellen,

ohne es zu merken, mehrmals dasselbe berichtet

:

die dreimalige Niederlage H.s vor Nola ist viel-

leicht das treffendste Beispiel. Im ganzen ist es

Vermutung, er sei gar nicht stehen geblieben, 40 um unsere Kenntnis des italischen Krieges nach

sondern am Adriatisthen Meer bis zur Aternus-

miindung vorgeriickt, beruht nur auf einer Zeit-

bestimnmng des in solchen Dingen sehr unzu-

verlassigen Livius und findet in unsern Quellen

nicht die geringste Stutze (249ff.). Annehm-
barer erscheint auf den ersten Blick Vareses
Erklarung (Cronologia 304f.), der die Schlacht in

den Anfang November setzt: nach ihm glaubte

H. infolge der vorgeruckten Jahreszeit und des

Cannae nur mafiig bestellt, wo wir auf Livius

allein angewiesen sind. Die iibrigen ihm ver-

wandten Quellen ergeben ebenfalls nicht viel

brauchbares Material; von Diodor ist sehr wenig

erhalten, Nepos behandelt diese Periode sehr

summarisch, und das gleiche gilt von Eutropius,

Orosius und Zonaras (Cassius Dio), der hier nur

dann und wann ctwas Eigenes hat, wie z. B. bei

der Niederlage des C. Centenius. Eine besondere

Ausbleibens jeglicher Nachricbten von Hasdrubal, 50 Stellung nimmt Plutarch im Marc, und Fab. Max.

daB dieser den Plan der Vereinigung fur dies

Jahr aufgegeben habe; er zog sich also nach

Metapont in die Winterquartiere zuriick, und nun
erst erfolgte Claudius Neros Abmarsch nach Nor-
den. Aber ganz abgesehen davon, daB die An-
setzung der Schlacht in den November schweren
Bedenken unterliegt (Varese 209ff. vgl. mit Leh-
mann 195ff., der sich mit Soltau fur das liber-

lieferte Datum 22./23. Juni ausspricht, wahrend

ein. Im ganzen deckt sich seine Darstellung mit

der des Livius; charakteristisch ist die Neigung
zu einer gewissen novellistischen Art der Erzah-

lung mit haufiger Verwendung der direkten Rede
(Marc. 10 die Geschichte von L. Bantius, auch

von Liv. XXIII 15, 7—16, 2 ubernommen, Fab. 21

die Vorgange beim Verrat Tarents), die an einer

Stelle huchst eigentiimlicherweisc auch bei Ap-
pian in der Geschichte von Dasius und Blattius

Oehler sie in den April setzt, vgl. den Art. Has- 60 (Hann. 45 -48) wiederkehrt. Bei Liv. XXVI
drubal), stent auch von dem Riickzug H.s nichts

in den Quellen : alle fassen die Sache so auf, daB
er ruhig in Canusium stehen geblieben ist. SchlieB-

lich konnte man ja vermuten, daB H. durch die

uberlegenen Streitkrafte der Gegner in Sflditalien

festgehalten ware ; allein der Verlauf der ganzen
Erzahlung, auch bei Livius, zeigt doch, daB H.

vollkommen das Feld behauptete und hinzog, wo

ist diese rein referierend wiedergegeben ; es scheint

danach, als ob in alien diesen Fallen Plutarch.

Appian und Livius auf dieselbe Quelle zuruck-

gehen, die noch nicht ermittelt ist (vielleicht der

bei Plutarch sowohl im Marc, wie im Fab. mehr-
fach angefuhrte Poseidonios'?). Neuere Dar-
stellungen: Neumann-Faltin Das Zeitalter

der punisch. Kriege 374—478. Niese Grnndr,
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der rom. Geseh.* 116tT. t3ber den Feldzug des Sempronius, muBte aber, als dieser den Proconsul
J. 207 vgL R. Oehler Der letzte Feldzug des Cfrassus heranzog, sich vor den tiberlegenen Streit-

ging (Liv .

ratur benicksichtigende Arbeit von Konr. Leh- Appian. Hann. 56), Urn sich gegen das Umsich-
mann Die Angriffe der drei Barkiden auf Italicn greifen des Ahfalls (Liv. XXX 19) zu schiitzen
(1905, 190ff.). In betreff der Chronologic ist und sicb einen neuen Stiitzpunkt zu schaffen,
in erster Linie neben den alteren Arbeiten von verpfianztc H. die treugebliebenen Bewolmer von
Matzat Rom. Chronologie 1883/4, Holzapfel 10 Petelia und Thurioi nach Kroton, das nun Haupt-
Rimi. Chronologie 1885, Matzat Zeittafeln fur waffenplatz ward (Appian. Hann. 57). Hier kam
die J. 219 bis 201, 1880, Soltau Rom. Chronol. es im Sommcr 203 noch einmal zu einem Kampf
1889, Unger in J. Miillers Handb. Bd. I a 779 mit den Romern, dessen Ausgang nach Liv.
besonders das bereits oben erwahnte Buch von XXX 19 ungewiB war, was wohl eine Meder-
Varese Cronologia Romana 1909 zu vergleichen. lage verschleiert. Inzwischen aber hatte sich die
Varesc glaubt, daB der damalige romische Kalen- Lage der Karthager durch Scipios Erfolge derartig-

der drei bis vier Monate gegen die natiirliche verschlrminert , daB sie H. zum Fcldberrn mit
Jahreszeit im Hackstand war, daB also die Con- unbeschriinkter Vollmacht ernannten (Appian. Lib.
suln tatsacblich nicht im Marz, sondern erst etwa 31) und ihn aus Jtalien abriefen. Eine Flotte-

im Juli ihr Amt antraten. Hicraus ergeben sich 20 (nach Appian. Hann. 58 miter Hasdrubal , Sohn
seiner Ausicht nach eine Eeihe von Verschiebungen, des Geskon, der aber nach Lib. 36 damals aus
die sich zum Toil noch aus den in der Erzahlung Karthago verbannt war), erschien in Italien, urn
verwobenen natiirlichen Jahrangaben erkennen die uberfahrt des Heeres zu sichern; von den bei
lassen ; iibrigens nimmt er keinen Anstand, wenn seiuem Abschied aus Italien vertibten Grausam-
diese natiirlichen Jahreszeitangaben mit seiner Iceiten H.s weiB nur die apatere tjberlieferung-

Theorie nicht iibereinstimmcn , sie fur sekundar, (Diod. XXVII 9. Appian. Hann. 58-60), nicht
d. h. aus der Berechming des betrcflfcnden Schrift- Livius (XXX 19) zu erzahlen. Nach sechzehn-
stellers entsprungcn zu erklaren. Eine Haupt- jahrigcn Kampfen im Lande (Liv. XXX 28. Ap-
stiitze seiner Ansichten fmdet er in den Trium- pian. Hann. 60. Polyb, XI 19, 3; weim er in
phalfasten,- CIL 12 43ff. (besonders herausgegeben 30 dcm Riickbliek XXIII 13 von 17 Jahren spricht,

von G. Schon Abh. arch.-epigr. Seminars Wien so hat er die gesamte Kriegsdauer im Auge, eben-
1893), die indessen manchen Forschern wieXiese so Diod. XXIX 19), also im Laufe des Sommers-
R5m. Gcsch.4 11 als spateren Ursprungs und aus 202 verlieB H. Italien und landete nach kurzer
den jtingeren Historikern entlehnt gelten. Vor Uberfahrt wohlbehalten mit dem Hcer in Africa,
allem nimmt cr an, daB seit Mitte des Krieges nach Liv. XXX 25 in Lcptis, nach Diod. XXVII
die Consuln meist erst im zweiten Sommcr des 10. Appian. Lib. 33 in Hadrumetum , wohin er
von Juli bis Juli reichenden Consulatsjahres ins erst von Leptis gelangt sein muBte. Hier ver-

Feld zogen. Im einzelnen sind die Abweiehungen starkte er sich durch ein numidisches Reiterkorps-
gcgen die herkommliche Chronologie ziemlich (Polyb. XV 35, vgl. Diod. XXVII 10 = Appian.
stark; so setzt Varese die Trcbiaschlacht April 40 Lib." 33) und riickte dann Scipio nach Zama ent-
218, die Schlacht am Trasimenus Anfang August gegen. Ob die bei Appian. Lib. 37—39 erzahl-
217, die bei Cannae September 216, den Abmarsch ten ErcignisRe, wonach H. noch einmal durch
Hasdrubals aus Spanien April 207, die Schlacht Masinissa den Frieden vermittelt, dann aber vom
am Metaurus Kovember 207. endlich die Schlacht Volke gezwungen wird, doch loszuschlagen , auf
bei Zama etwa Miirz 201. Im einzelnen unter- Wahrheit benihen, ist sehr zweifelhaft: die Ge-
licgen diese Ansatze inanuigfachen Bedenken. die sehiehte mit dem Reitertreffen vor Zama, in dem
zum Tcil schon imvorhcrgehendenangedeutet sind. Scipio siegt (Appian. Lib. 36), sieht bedenklich.

5. Das En de des Krieges. Hannibal als nach Valerius Antias aus (vgl. Liv. XXX 29).
Feldherr. Xach der Xiederlage seines Bruders Allzuviel Zeit scheint zwischen der Ankunft in
zog sich H. auf Bruttium zuriick; aus den beiden 50 Afrika und der Schlacht nicht stattgefunden zu
nachsten Jahren wird nur berichtet, daB Hunger haben, da sie jedenfalls noch in das J. 202. Ende

Syphax' Sohn . fand prim-is Satumalibus statt (Li 1

nachSardinien verschlagen, wo fie groittenteils XXX 36j. Varese allerdings verschiebt nach
in die Hande der Romer gerict (Appian. Hann. seiner Theorie. daB damals der offizielle rOmische
54 = Coelius Antip. bei Liv. XXVIII 46, auch Kalender uin vier Monate zuriiek war, die Schlacht
die Gesamtzahlen stimmen). A'orwiegend hielt in den Anfang April 201 (Cron. Rom. 54), kann
sich H. bei Locri und beim Ternpel der Hera sich aber mir auf eine Xotiz des wenig zuver-
Lacinia auf. wo er damals die groBe punisch- 60 lassigen Zonaras (IX 14, 441c) stutzen, wonach
griecbische Inschrift herstellen lieB (Liv. XXVIII Scipio znr Schlacht zov moog sniXafiyavzoi; auf-

46). Durch den FriedensschluB der Romer mit brach.
Philipp 205 ward seine Lage welter verscblimmert. Ende November 202 also lagen sich die beiden
Magos (s. d.) Diversion nach der ligurischen Kustc Heere bei Zama gegenuber. Es gab zwei Orte
niltzte eben falls nichts : im Winter ging durch dieses Namens, der eine, ostliche, nicht weit von
einen Handstreich Scipios von Sizilien aus Lokroi Karthago, der zweite, westliche, bei dem numidi-
verloren (liv, XXIX 6—7. Appian. Hann. 55). schen Orte Naraggara. Die Nachricht, daB die
Im folgenden Sommer besiegte R den Consul Schlacht funf Tagemarsche von Karthago (liv.
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XXX 29, nach Westen zu Polyb. XV 5, 3) ge-

legen habe, gibt ftir das Ostliche Zama den Aus-

schlag (vgl. iiber den Ort Mommsen Herm. XX
144. Tissot Geographie compared de Tancienne

n 571. 577/ Joh. Schmidt Rh. Mus,

vollstandig zurucktritt. An seineT Stelle erscheint

die Umfassungsschlacht mit Umgehung auf beiden .

Fliigeln, wie sie zuerst im E.eim in Alexanders

Treffen gegen Poros enthalten ist. Ihre voll-

Afrique n 571. 577/ Joh. Schmidt Rh. Mus, kommenste Ausbildung hat sie, wie Delbriick

XLIV 1889, 397ff. v. Wittinghausen Wien. richtig erkannt hat (a. a. O. 28 Iff.)* Dei Cannae

Stud. XIX 1897, 282ff.). Die Lesart Naraggara, gefunden, wo die Kavallerie , der sonst die Um-

auf die Konrad Lehmann (Der letzte Feldzug . gehung zufallt, noch durch den Seitenangriif des

des Hannibalischen Krieges, X. Jahrb. Suppl. XXI Fufivolks untersttitzt wird, was dann zu volliger

527f., auch separat, Leipz. 1891) und D;el truck 10 Einkreisung und Vernichtung des Feindes gefuhrt

(Gesch. der Kriegskunst I 345ff.) ihre gegenteilige hat. Indessen sind schon die Schlachten am Ti-

Ansicht griinden, steht nur in einer Handschrif- cinus nnd an der Trebia ahnlicb als Umfassungs-

tenklasse bei Liv. XXX 29, 9; der Puteanus hat schlachten gedacht, nur daB das System hier

nareara, auch bei Polyb. XV 5, 14 steht ftaoya- noch nicht in so kiinstlerischer Vollendung wie

qgv. Unmittelbar vor der Schlacht land eine bei Cannae erscheint (Delbriick a. a. O. 303).

Cnterredung der beiden Feldhcrrn statt (Polyb. Schcinbar als etwas ganz Neues tritt dazu nun

XV 6, 1—8, 14. Liv. XXX 30. 31, kurzer Appian. die Erfindung ,der Treffentaktik bei Zama, die

Lib. 39), die indessen ergebnislos blieb. Am Tage Delbriick ebcnfalls zuerst klar erkannt und dar-

darauf erfolgte die Schlacht, die nach hartcm gestellt hat (334ff.). Allein sie ist aus dem Prin-

Kampf mit der Kiederlage H.s und der Vernich- 20 zip der Umgehung organisch entwickelt :
das

tuns' seines Heeres endete: die Entscheidung zweite Treffen hat, infolge des Mangels an leich-

braciite der Ruckenangriff der von Laelius und ter Reiterei, dem H. ohne Erfolg abzuhelfen be-

Masinissa gefiihrten, weit iiberlegenen Reiterei miiht war, eben die Bestimmung, seitwarts aus-

(Polvb. XV 9,1—16,6. Liv. XXX 32—34 und gezogen zuwerden undnunseinerseitsdenFlanken-

der unbrauchbarc Bericht Appians Lib. 40—47; angriff auszufiihren. Bemerkenswert ist, dafi Scipio

beste neuere Darstellungen bei Lehmann und dieser taktischen Wendung sofort mit demselben

Delbriick a. a. O.). Nur mit wenigeu Reitern Hanover begegnet, was Delbriick a. a. O. 338

«ntkam H. nach Hadrumet (Polyb. XV 15, 3. fur eine geniale Eingebung des Moments zu halteu

Liv. XXX 35 ; die ubertriebene Entfcrnungaan- scheint. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich,

gabc 3000 stad. = 560 km hat erst Appian. Lib. 30 da sich derartige Bewegungen nicht improvisieren

47). wo er einen Teil seines Heeres zuruckgelassen lassen, und auch bei H. war es nicht das erstemal,

hattc. Dann ciltc er nach Karthago und net daB er dies Manover anwandtc. Wie die Erfolge

selber zum Frieden (Polyb. XV 19, 1—9. Liv. der Scipionen in Spanien viele Iberer in seinem

XXX 37), den er auch durchsetzte. Heere unzuverlassiggemachthatten (Appian. Hann.

Que lien: Der Bericht des Livius, mit den 30, vgl. Liv. XXV 30. 49), so scheint auch der

Bruchstucken des Polvbios ; die schlcchtere Fassung, Numiderkrieg des Syphax gegen Karthago (ca. 21

5

wcscntlich auf rOmischen Annalistcn wie Coelius —213) fur H. verderbliche Folgen gehabt zu haben

und Valerius Antias beruhend, bei Diod. XVII und (Zonar. IX 3, 422 D): bereits 211 gab es nach

Appian. Hann. und Lib. ; Nepos und lustin geben Liv. XXVI 10 gegen 1200 numidische Uberlaufer

nur kurze Notizcn. Neuere Darstellungen auBcr 40 in Rom, und rechnet man Verluste, wie Hen von

den genannten Neumann-Faltin 506—550. Salapia, mit wo 500 numidische Reiter vernichtct

Zielinski Die letzten Jahre des 2. punischen wurden, so kann man sich leicht berechnen, daB

Krieges. Leipzig 1880. von den glanzenden Reiterschwadronen, die zuerst

tber das Feldherrngenie H.s hat im Alter- auf italischem Boden H.s TTberlegenheit begrtinde-

turn nur eine Stinime geherrscht: Polvbios ergreift ten, schon funf Jahre spater nicht allzuviel vor-

iede Gelegenheit, sein Lob zu singen (IX 22, 1. handen war. Es ist also wohl anzunehmen,

XI 19, 1-7. XV 15, 3—16, 6. XXIII 13, 1-2) daB H. Schritt fur Schritt durch den Mangel an

und auch Livius kann, so schwer es ihn ankommt, Reiterei, fur die kein Ersatz kam, zur Treffentaktik

nach dieser Seite nicht umhin. ihn riickhaltlos an- gekommen ist, und wenn wir nicht ftir den Krieg

zuerkennen (Liv. XXI 4. XXVIII 12. XXX 35); 50 seit 216 einen so eminent unmilitarischen Schrift-

die meisten haben in ihm den ersten Feldhcrrn steller wie Livius als einzige Quelle batten, so

des Altertnms gesehen (vgl. noch Diod. XXIX 19. wiirdeii wirdieorganischeEntwicklungderTreffen-

Iustin. XXXI 4, 10—12). Wie hoch er selber taktik aus der Umfassungsschlacht wohl noch

sich gestellt hat, ist aus der zweifelhaften und ganz gut beohachten konnen. Dann aber wird

nur zur hoheren Ehre Scipios ertundenen Ge- Scipio, der doch bis 209 in Italien war und den

schichte des Claudius Quadrigarius bei Liv. XXXV Krieg mit grofitem Interesse verfolgte, dies ManO-

14. Plut. Flam. 21 (ausfuhrlicher und der gemein- ver semem Gegner abgesehen und es in Spanien

samen Quelle naherstehend App. Syr. 10. 11) nicht selbstandig zur Anwendung gebracht haben: in

zu entnehmen; soviel geht indessen daraus her- der Ausdehnung deT Kliigel bei llipa 206 laBt

vor, daB H. die Feldziige Alexanders und Pyrrhus 60 selbst die Darstellung des Livius (XXVIII 14)

eingehend studiert hat, und in der Tat hnden noch etwas Ahnliches erkennen.

sich in der Scblachtanlage von Cannae und Eine Stelle fiir sich nimmt die Schlacht am
Gaugamela gewisse Ahnhchkeiten (vgl. Delbriick Trasimenus ein. die sicb als ein Uberfall auf dem
Geschichte d. Kriegskunst I 2891}. Umso merk- Marsche mit aufierordenthch geschickter Beniitzung

wtirdiger ist es, dafi der taktische Grundgedanke des Gelandes darstellt ; auch darin ist H, offenbar

Alexanders, das von Epameinondas ubernommene ein Meister gewesen, wie sich daa noch bei apateren

Prinzip der Durchbruchsschlacht mit nacnfoL Gelegenheiten (Polyb. m 104,4—6. Liv. XXH1
gender Aufrollnng der feindlicben linie, bei H. 28, 5 Treffen gegen Minucius ; liv. XXV 21 erste
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Schlacht bei Herdonea), freilich nicht wieder mit
. so glanzendem Erfolge gezeigt hat. Eben die

Schlacht am Trasimenua aber laBt nun eine der
hervorragendsten Feidherrneigenschaften H.s er-
kennen: die Fahigkeit, seinen Gegner vollig zu
durehschauen und auf die Vorausberechnung von
dessen Handlungen seine eigenen Plane zu grim-
den. Auch die Trcbiaschlacht und Cannae legen
davon Zeugnis ab, vor allem aber die Durchfuh-
rung dcs Landmarsebes nach Italien, die bcreits
vorher gescbildert ist. libcrbanpt ist der ganze
Kriegsplan ein Meisterwerk darin, daB H. es
vermochte, ihn den jewciligen Umstanden an-
zupassen, wie der Wechsel der Operationsbasis
zeigt. Auch die Gewinming der auswartigen
Bundesgeuossen, die Herarmeming Philipps, das
sofortige und zunachst erfolgreiche Eingreifcn in
Syrakus zeigt, daB H. nebcn seiner unvergleich-
lichen Feldberrnkunst auch staatsmannische Be-
gabung besaB : insofern hat Polybios recht, wenn
er ihn als die Seele dcs Krieges gegen Bom be-
zeichnet (Polyb. IX 22, 1-6)/ Dazu kornmt
noch eins, was die antiken Schiiftsteller, die
mit den Schaden des Soldnerwesens besonders
vertraut waren, immer zuerst hervorheben : die
feste Manneszucht und unbedingte Treue seiner
Soldaten, die auch unter den schwersten Umstanden
niemals gewankt hat. Endlich umgab ihn eine
Schar fabiger Generate, die nicht bloB unter seiner
Leitung Vbrziigliches leisteten, sondern auch selb-
standig zu operieren verstanden wie Maharbal,
Myttones, Hanno, Sohn des Bomilkar ; die mei-
sten werden sicher aus seiner Schule hervorge-
gangen sein, wenngleich cr zweifellos schon einen
Stamm tiichtiger Offiziere von seincm Vater und
Schwager iibernommen hat.

Fragt man nun nach den Umstanden, die
schlieBlich doch das Scheitcrn H.s herbeigefiihrt
haben, so wird man zunachst immer die unge-
heure Zaliigkeit und Aufopferung der Burner
nennen, der es im Verein mit dem unersehopf-
Hchen Menschenmaterial Italiens auch nach ver-
nichtenden Niederlagen immer wieder gelang, mit
mnnerischer ftberlegenheit aufzutreten, sowie die
Treue der mittelitalischen Bundesgenosseu , die
erst in der Zeit von 211—206 bedenklich ins
Wanken geriet. Auch die Untatigkeit und das
\ ersagen der Bundesgenossen H.s in Makedonien
und Syrakus hat vieles zur Xiederlage beigetragen

;

dennoch ware es verkehrt, mit Ne um a n n - F a It i n
(560f.) darin die eigentliche Ursache zu erkennen.
Diese lag viehnehr zunachst darin, daB die kartha-
gischc Macht bei weitem nicht so fest gefiigt war,
wie die romische, und selbst in den glanzendsten
Zeiten des Krieges durch Aufstande gelahmt ward
(Appian. Hiber. 15

f vgl. Diod. XXVI 23. Liv.
XXIV 49). Weiter standen ihr in bezug auf das
Menschenmaterial bei weitem nicht solche Hilfs-
•juellen zu Gebote wie den Btimcrn, obgleich auch
so ihre Leistungen nach Cannae gar nicht so ge-
ring anzuschlagen sind, ohne daB sic freilich auch
nur im entfemtesten das Mali der romischen Opfer-
willigkeit erreichen. Allein der Hauptfehler bleibt
der, daB diese schon an sich geringeren Verstar-
kungen nicht da, wo sie in erster Linie am Platz
gewesen waren, namlich in Italien verwandt, son-
dern fiber Sizilien, Sardinien, Spanien zerstrent
wnrden. Und dies wieder laBt erkennen, dafi H.
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doch eben nicht selber die Zentralleitung in der
Hand hatte, sondern dafi diese in Karthago sari,
und oft genug von antibarkinischen Einflussert
geleitet ward. Wcnn H. endlich unterlag, so
sind seine Mitbiirger allein schuld gewesen, wenn-
gleich ja auch schlieBlich — das soil nicht ge-
leugnet werden — Scipios Tuchtigkeit viel zur
ungiinstigen Entscheidung des Krieges beigetragen
hat. Als Feldherrn beide zu vergleichen, ist

10 mcht angebracht ; Scipio nimmt zu H. etwa das-
selbe Verbaltnis ein wie Gneisenau zu Xapoleon I.

f>.
Letzte Jahre und Tod. Perstfnlich-

keit. Unmittelbar nach seiner Niederlage war
H. nach Hadrmnet geeilt und hatte hier bereits
ein kleines Heer um sich vereinigt (Appian. Lib.
47. 55. Corn. Ncp. Hann. 6, 4). Mit diesem
scheint er, unterstiitzt von Mago, allmahlich die
karthagische Hcrrsehaft in Afrika innerhalb der
m dem FriedensschluB gebotenen Grenzen wieder-

20 hergestellt zu haben , bis die Eomer im J. 200
seine Abberufung verlangten (Nep. Hann. 7, 4).
Die Kaxthager geliorchten, wahlten ihn aber fur
das J. 197 zum Suffeten (ebd.). Wahrend seiner
Aintszeit setzte er wichtige Eeformen durch: er
brach die Macht des karthagischen Kates, indem
er die lebenslangliche Amtsdauer auf ein, hoch-
stens zwei Jahre beschriinkte (Liv. XXIII 46)
und trat den zahlreichen Unterschleifen bei der
Erhebung der Zolle wirksam entgegen, so dafi

30 nicht blot} die romische Kriegsentschadigung regel-
lnafiig bezahlt werden konnte (Liv. XXIII 47. Nep.
Hann. 7, 5), sondern sogar noch tiberschusse erzielt
wmden (Nep. Hann. 7, 5). Hierdurch zog er sich
den Hafi der Gegenpartci zu, die ihn in Eom ver-
leumdete (Liv. XXXIII 45. Appian. Syr. 44). Als
im folgenden Jahr eine romische Gesandtschaft
erschien, urn Grenzsstreitigkeiten mit Masinissa
zu schlichten — ihr geheimer Auftrag ging da-
hin, sich fiber H.s Plane zu unterrichten (Liv.

40 XXXIII 47, nach lust. XXXI 2, 11 sogar ihn zu
ermorden) — hielt H. es fflr geratener zu fliehen.
Nach der genauen Angabe bei Nep. Hann. 7, 6
fand seine Flucht im J. 196 statt; wenn Livius
a. a. O. sie unter dem J. 195 crzahlt. so liegt
das daran, daB er ihn als den eigentlichen An-
stifter des Antiochos zum Kriege gegen Eom er-
sch einen lassen will, wie Niese Grundrifi der
nim. Gesch.4 132, 1 gesehen hat. Doch wird
das hvianisclie Datum von Holleaux Henn.

50XLIII 296f. verteidigt. Die Flucht wurde mit
grofier Heimlichkeit ins Work gesetzt (Liv. XXXIII
49), H. wandte sich zunacbst nach Tyros, wo er
mit groBer Auszeichnung aufgenommen wurde
(Liv. a. a. O. lust. XXXI 2, 1—5). Den gleichen
Empfang bereitete ihm Seleukos, Antiochos" Sohn,
in Antiocbia (Liv. XXXIII 49), dann begab er
sich nach dem Hoflager des Konigs, den er in
Epbesos erreichte (Liv. a. a. 0. Appian. Syr. 4).
Auf Antiochos' Befragen entwickelte er hier seinen

60 Plan, der im wesentlichen darauf hinauskam, den
Krieg nicht auf Griechenland zu beschranken,
sondern nach Italien hintiberzuspielen und zugleich
Karthago und das noch im Aufstand befindliche
Spanien (lust XXXT 3, 5—10) in Bewegnng za
setzen (Liv. XXXIV 60. Appian. Syr. 7). In der
Tat machte er durch den Tyrier Ariston einen
Versuch, in Karthago for das fiflndnis mit An-
tiochos Stimrrmng za machen (Liv. XXXIV 61.
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lust. XXXI 4, 1—3. Appian. Syr. 8), der aber

von der Gegenpartei vereitelt ward. Im Zusammen-
hange damit stand jedenfalls die von Nepos (Hann.

8, 1) erwahnte und genau auf das J. 193 (im

dritten Jahr nach der Flucht) fmerte Anwesen-

heit H.s und Magos in Cyrene, das sie erst ver-

liefien, als jede Aussicht auf eine Erhebung Kar-

thagos geschwunden war. H. kehrte nach Ephesos

zartick, wo er mit der romischen Gesandtschaft

unter P. Villius, nach Claudius Quadrigarius auch

mit Scipio Africanus zusammentraf (Ijiv. XXXV
14. Plut Flam. 21). Sein haufiger Verkehr mit

ihnen erregte des Konigs Argwohn (nach Appian.

Syr. 9. Iustin. XXI 4, 4— 9 war das gcrade die Ab-

sicht der Eomer, wovon Livius a. a. 0. natiirlich

nichts wissen will); doch wuBte er sich durch die

bekannte Erzahlung vom Schwur am Altar (s. o.

S. 2323, 8 die Stellen) zu rechtfertigen. Noch ein-

rnal redete er einer energischen Kriegfiihrung das

Wort (Liv. XXX 6, 7. Iustin. XXI 5, 1—10),
ohne damit durehdrmgen zu konncn; wahrschein-

lich ist es im Sinne seiner weitergehenden Plane
gewesen, wenn er das Biindnis mit den Aetolern

widerriet (Diod. XXIX 3). Allerdings soil der

Konig spiiter nach dem Mifilingen seines Vor-

stoBes nach Griechenland H.s Warnungen als

richtig anerkannt haben (Liv. XXXVI 15. Diod.

XXIX 3. lust. XXI 6, 6), aber H.s Anteil am
Kriege war jedenfaEs schr gering. Er ftibrte

den einen Fliigel einer nnbedeutenden Flotte, die

bei Side von den Ehodiern angegriffen wurde, und
ward in die Niederlage seines Mitfeldherrn hinein-

gezogen (Liv. XXX^I 23. 24, kurz bei Nep.
Hann. 8, 4. Appian. Syr. 22; lust. XXXI 6, 7

— 10 berichtet irrtumlich, daB M. Livius sein

Gegner gewesen sei). Im Frieden verlangten die

Eomer seine Ausliefcrung , sowohl in den Prii-

liminarien (Polyb. XXI 17, 7), wie im endgultigen
Vertrag (Polyb. XXI 45, 11. Liv. XXXVII 45.

Diod. XXIX 10. lust. XXII 4, 1). Eechtzcitig vom
Konig benachrichtigt, rettete H. sich zunachst
nach Gortyu auf Kreta, wo cr eine Zeitlang lebte

(Nep. Hann. 9. Iustin. XXXII 4, 3—5). Darauf
begab er sich zu Konig Prusias von Bithynien,

den er in seinem Kampf gegen Eumenes unter-

stiitzte; in einer Seeschlacht verschaffte er ihm
den Sieg tiber seinen Gegner (Nep. Hann. 10
—11. lust. XXXII 4, 6— 7. Griindung von Arta-
xata Strab. XI 14, 6 528'?). Zufiillig erfuhr T.

Flamininus von dem Aufenthalt H.s bei Prusias
und teilte ihn dem Senate mit, der sofort durch
eine Gesandtschaft mit Flamininus an der Spitze

die Auslieferung fordern liefi. Ob der Konig
dabei eine zweideutige Eolle spielte , wie Livius
XXXIX 50 andeutet oder ob er sich anstandig bc-

nahm. wie Nep. Hann, 12, 2 erzahlt, und T. Fla-
mininus die Hauptschuld zuzuschreiben ist. wie
Plut. Flam. 21 und App. Syr. 1 1 in einer wirren Notiz
behaupten, laBt sich nicht mehr erkennen. Sicher
ist, daB H„ um den Verfolgungen der Earner zu
entgehen, sich selber vergiftete, nach Liv. XXXIX
50 und Atticus bei Nep. Hann. 13 im J. 183,
nach Polybios (bei Nep. ebd.) 182, nach Sulpi-

cius 181 (ebd.). Trotz der Ubereinstimmung des
Livius und Atticus ist 183 als Todesjahr des-

halb weoiger wahrsclieinlich, weil bei ditser An-
setzung vielleicht die Absicht mitgespielt haben
kann, die drei bernhmtesten Feldherrn ihrer Zeit,

Scipio, Philopoimen und H. in einem Jahre ster-

ben zu lassen. Das Datum des Polybios hat die

meiste Wahrscheinlichkeit fur sich. Quell en:
Da die groBen Historiker von der Schlacht von
Zama ab nur noch einzelne Notizen gaben, die

sich wesentlich auf seine Flucht aus Karthago,
seinen Aufenthalt am Hoflager dcs Antiochos und
seinen Tod beschriinkten — mehr hat wedeT Li-

vius noch Appian, die zum Teil wieder die ro-

10 mischen Annalisten wie Antias und Quadrigarius
erkennen lassen — so ist die weitaus wertvollste

Quelle fur uns die Lebensbeschreibung H.s bei

Nepos. Man erkennt deutlich die Absicht, das
auch bei andern Erzahlte kurz abzutun und da-

fur die minder bekannten Partien ausfiihrlich und
mit genauen Zeitangaben zu erzahlen. In einigen

dieser Zusatze stimmt Nep. zu Iustin; seine Quelle

war wohl eine altere Lebensbeschreibung H.s, die

er in der oben angedeuteten Absicht exzerpierte.

20 Mit Eezug auf personliche und private Ver-
hilltnisse H.s flieBen unsere Quellcn nur ziemlich

sparlich. Er war der alteste Sohn des groBen
Hamilkar, seine beiden jfingeren Bruder (Has-

drubal (f 207) und Mago (f 203 oder 193)

gingen ihm im Tode voraus. AuBerdem waren
mindestens zwei, wahrscheinlich altere Schwestern
vorhanden. Die eine war an Hasdrubal (Nr. 5) ver-

heiratet, der sie aber iiberlebte ; die andere hatte

eine Tochter, die bereits 210 mit Masinissas Oheim
SOvcrmahlt war (Liv. XXIX 29). H. selbst war

mit einer Spanierin aus Castulo vermahlt (Liv.

XXIV 41), doch scheint die Ehe kinderlos ge-

blieben zu sein. Von einem illegitimen Ver-

haltnis weiB Appian. Hann. 43 zu berichten;

die Sache ist aber offenbar nur erfunden , um
H.s Untatigkeit gegen Ende der Belagerung Ca-

puas zu erklaren. Iustin. XXXII 4, 9— 12 hebt
gerade seine Enthaltsamkeit auch in diesem
Punkte hervor. An Bildung war H. jedenfalls

10 den meisten seiner Gegner iiberlegen; er verftigte

tiber bedeutende Sprachkenntnisse (Zonar. VIII 24,

41 1 D.) und hatte literarisch gebildete Leute um
sich wie Seileuos und Sosylos von Lakedaimon
(nach Diod. XXVI 4 aus Dion), die beide seine Ge-

schichte schrieben (Nep. Hann. 13, 3). Sosylos

war zugleich sein Lehrer im Griechischen , das

H. miindlich wie schriftlich beherrschte. Nepos
(c. 13. 2) erwahnt eine Schrift an die Ehodier
uber die Neuordnung Kleinasiens (188), und viel-

SOleicht hat er auch den Eid Pol. VII 9, 1—17
selber aufgesetzt. AuBerdem esistieren eine Menge
miindlicher AuBerungen von ihm in den Quellen,

deren Echtheit natiirlich zweifelhaft ist. Authen-
tisch scheinen der Witz auf Kosten Gcskons vor

der Schlacht von Cannae (Plut. Fab. Mas, 15) und
die bittere AuBerung, die ihm Liv. XXX 44 in

den Mund legt; wenigstens entbehren sie der

rhetorischen Zuspitzung , die meist Verdacht er-

regt. Was endlich seinen Charakter selber be-

60 trilft , so darf man nicht vergessen , daB das

meiste. was wir nach dieser Seite hin erfahren,

so die bekannte Charakteristik bei Liv. XXI 4
romischen Schriftstellem entstammt, deren Pa-

triotismus sich in der Vemnglimpfung des Feindes
nicht genug tun konnte: auch hier bildet das
Charakterbild Napoleons I., wie es in der ersten

Halfte des vorigen Jahrhunderts bei dentschen
Schriftstellem erscheint, eine erwunechte Parallcle.
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Der Hauptvorwurf gegen ilrn 1st der der Grausam-
keit, aber samtliche Belege (z. B. Diod. XXVI 14,

1—2. Appian. 28. 31. 59. 60 u. a. m.) entstam-

men rtfmischen Quellen. Polybios erwahnt kem
einziges Beispiel und hat ihn IX 22 gerade
gegcn diesen Vorwurf selir wirksam vertei-

digt, indem er manches der Umgebung H.s,

das meistc aber dem Zwang der Ycrhaltnisse

zuschiebt. Jedenfalls spricht die Achtung, mit
der H. stcts den gefallenen Feind bebandclte (s.

die Belege oben) dagegen: sie sticht ebenso vor-

teilhaft von der Boheit des Claudius Nero, der

ihm Hasdrubals Kopf zuwerfen lieB, wie von
der Gemeinheit des Fabius Marimus ab, die

dieser nach der Einnahme von Tarent gegen die

Bruttier veriibte (Flut. Fab. Mas. 22). Ebenso
steht ca mit der Treulosigkeit, die H. vorgeworfen

wird: hier wissen selbst die rOmischen Quellen

kem Beispiel anzufuhren. daB H. einen beschwo-

renen Yertrag verletzt oder ein gegebenes Wort
gebrochen habe. Dagegen scheint es mit seiner

Habsucht etwas auf sich gehabt zu haben; Poly-

bios' Yerteidigung in der angefiihrten Stelle (IX

24ff.) ist jedenfalls viel lauer, mid er scheint

geneigt, einiges zuzugeben. DaB H. vom Yater

her selir begiitcrt Avar, ist zweifellos; er besaB an

der Kiiste sudlich von Karthago Landhauser und
Schlosscr, und das Liv. XXXI 48 erwahnte wird

nicht das einzige gewesen sein. Bei seiner Fluent
rettete er nur die beweglicbe Habe, alles andere

ward konflssdert (Nep. Hanu. 7, 7), allein schon

190 erscheint er wicder im Besitz bedcutender

Bannittel (ebd. 9, 2. Inst. XXXII 4, 8—5). Das
Wahre wird sein, daB er kein Versehwcndcr war
und sein Geld zusammen zuhaltcn verstand. Auch
von dieser Seite fallt kein Schatten auf die

dustcre Gestalt des Helden , dessen iiberragende

GroBe an der Jammerlichkeit seines Yolkes zu
grunde ging.

9) Kartliagischer Officer aus H.s Hauptquar-
tier, ward von ihm in Begleitung des Hippokrates

und Epikydes nach Syrakus zu Hieronymos ge-

schickt (Polyb. YII 2, 3); von dort ging er weiter

nach Karthago zwecks wciterer Verhandlungeu
(Polyb. VII' 2, 6). Er wird als Trierarch H.s

bezeichnet und ist wahrseheinlieh derselbe wie

der von Polyb. IX 24, 5 in H.s Umgebung er-

wahnte H. Monomachos, auf den er manche an-

geblich von dem groBen H. hegangene Grausam-
keitcn zuriickfuhrt.

10) Sohn des Boinilkur. war gleichzeitig mit
Hasdrubal und Mago 215 als dritter Feldherr der

Karthager in Spanien. Mit den bciden andern
ward er von den Seipionen bei Illiturgi und
Intibili besiegt (Liv. XXXITI 49, 5).

11) Mit dem Beinamen rpao (d. li. der Star),

Fiibrer der numidisch gesinnten Partei in den
Kampfen, die dem dritten punisehen Krieg vorauf

gingen (Appian. Lib. 68 1 . ward vertrieben und
begab sich zu Masinissa (Appian. Lib. 70).

[Lenschau.]

12) Hannibal. Diesen Xamen gab Mettius
Pompnsianus eiuem seiner Sklaven. Kaiser Domi-
tian legte dem Mettius untcr anderem auch diesen
Umstand zur Last, als er ihn spater verbannte mid
dann hinrichten lieB, Suet Dom. 10, 2. [Stein.]

Hannibalianus. 1) Einer der groBen Feld-
herren, die aus der Schule des Kaisers Probus her-

vorgegangen sind, so wie Asklepiodotus u. a.,

auch die spateren Kaiser Carus, Diocletian und
Constantius I., Hist. aug. Prob. 22, 3; s. Anniba-
lianus o. Bd. I S. 2258.

In einer noeh ungedTuckten lateinischen In-
sehrift aus Oeseus werden Afranius Hannibaliamis
und Iul(ius) Asclepiodotus als v(iri) em/inentis-
simp praa[f(eeti) praetforioj] genannt Es ist

kaum zweifelhaft, daB dies dieselben zwei Manner
10 sind , die als Feldherren unter Probus erwahnt

werden. Ebonso treffen wir dieselben zwei audi
im J. 292 zusammen an als Consules ordinarii

;

doeh war der Gentilname des Asklepiodotus bis-

her nicht bekannt.

Wahrend dieser im J. 296 (spatestens seit

April 298 war er Praefectus praetorio) als Prae-
fectus praetorio des Constantius I. diesen Kaiser
in der Besiegung des Allcctus unterstiitzte (Yiet.

Caes. 39, 42. Eutrop. IX 22, 2. Hieronym.-Euseb.
20 cd. Schoenc p. 187, s. Ores. VII 25, 6: s. Seeek

o. Bd. IV S. 1042. Bd. I S. 1584), wurde Afranius
Hannibalianus im J. 297 Stadtpraefect (Chrono-
graph des J. 354 bei Mo nuns en Chron. min. I
66). Seeck o. Bd. IV S. 1041 veimutet, dafi er

der leibliche Yater der Flavia Masimiana Theo-
dora war. der Stieftochter des Kaisers Maximian,
mit der sich Constantius I. in zweiter Ehe ver-

mahlte; denn ein Sohn aus dieser Ebe heifit

gleichfalls H. Dann ware die Gemahlin des

30 Afranius Hannibalianus die Eutropia gewesen
(Seeck o. Bd. VI S. 1519), die spatere Gemahlin
des Kaisers Maximian.

Als einen seiner Yorfahren sieht Groag Osterr.

Jahresh. X 288f., den [Afraniusj Hannibalianus
an, der in der Genealogie der Claudia Capitolina,

der AngebOrigen einer aus Tralles stammenden
senatorischen Familie, genannt ist, Athen. Mitt.

XXI (1896)113f.
"

[Stein.]

2) Hannibalianus, eines von den sechs Kindern,
40 die Flavia Masiiruana Theodora dem Kaiser Con-

stantius I. gebar (Eutrop, IX 22, 1). Wo die

So'lme aufgeziihlt werden, steht sein Name an
zweiter (Toh. mon. passio S. Artemii 7. Zonar.
XII m pi 645 a) oder dritter Stelle (Chron. Pasch.

a. 304) oder wird auch ganz weggelassen (Socr.

Ill 1. 6). Dies erklart sich wohl daraus, daB
er friil i nf.arb. Jedenfalls wurden nach dem Tode
Constantins d. Gr. nur zwei seiner Halbbruder,
Dahnatius und Constantius, erniordetflulian. epist.

50 ad Athen. 270 c, d); der dritte scheint also nicht

mehr am Leben gewesen zu sein.

3) Flavins Hannibalianus (Cohen Me'dailles

iniperiales YII2 363), Sohn des Dahnatius, des

Brnilers Constantins d. Gr. (Anon. Yal. 6, 35.

Vict. epit. 41, 20. Amniian. XIV 1, 2), vermahlt
mit dessen Tochter Constantia (Anon. Vales, a. O.

Ammian. a O. Philostorg. Ill 22). In Narbo
war er durch den Rhetor Exuperius unterrichtet

wordeji (Auson. prof. Burd. 18, 9). Er wurde
GO von seinem Uheim zmn rex regum et Pontiearum

gentium ernannt (Anon. Vales, a. O. ; vgl Momm-
sen Chron. min. I 235. Vict. epit. 41, 20) und
wahrseheinlieh dazu bestimmt, das Perserreich,

das Constantin am Ende seiner Kegierung zu er-

obem beabsichtigte, als Secundogenitur des rOmi-
schen Kaiserhauaes zu beherrschen (Seeck Ge-
schiehte des Untergangs der antiken Welt IV
24 ff.). Anfang 338 wurde er von den Soldaten
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in Constantinopel ermordet (Zosim. II 40, 3. lu-

lian. epist. ad Athen. 270 c. 281 b ; or. VII 228 b.

230 a. Athan. hist. Ar. ad mon. 69. Ammian.
XXI 16, 8. XXV 3, 23. Liban. or. XVIII 10.

Seeck a. a. 0. IV 28). [Seeck.]

Hannibalis castra s. Castra.
Hanno (griech. "Awtov) , Name einer grofien

Peihe kartliagischer Heerfuhrcr und Staatsmiinner.

Ar. pol. VIII 6, 2. 1307 a, 5). Doch ward er ge

fangen und auf grausame Weise hingerichtet, wor-

auf seine Familie das gleiche Schicksal traf (lust.

XXI 4, 1—8). Nach A. Schafer Eh. Mus. XV
3911 und E. Meyer Gesch. d. Alt. V 511 sind

seine Sohne Hamilkar, der diafil?]i%i$ &>^ km-

Mf.i£vo$ Tfj TVQoavviSi avrjos&r] (Polyaen. V 11),

d. h. also' wold"mit dem'Vater zu Grunde ging,

und Geskon. der nach der Schlacbt am Krimisos1) Nach Her. VII 165 Yater Hamilkars I , s. d.

2) 8ohn Hamilkars I. (lust. XIX 2,1), wahr-10 zuruckberufen ward und damals entflohen sein

einlich identisch mit dem Seefahrer (s. Nr. 26) miiBte (Meltzer Gesch. d. Karth. I 3141.).scheinlich

und dem bedeutenden Feldhcrrn, der bei Trog.

prol. XLX den Beinamen Sabellus fiihrt. Der-

artige, von auswiiTtigen Volkern abgeleitete Bei-

namen \\*ie
r

P6diog, Sawing (= Sabellus). Bqsttws

koinmen bei karthagischen Familien ofter vor

(vgl. die Art. Hannibal und Ma go); ihr Ur-

sprung ist noch nicht vollig geklart. H., der da-

mals an der Spitze des herrschenden Geschlechts

stand, scheint besonders in Afrika Kriege gefuhrt 20 teilung (Diod. XX 60, 3).

4) Feldherr im Kriege gegen Agathokles,

kommandierte in der Schlacht vor den Toren

Karthagos den rechten Fliigel. wobei er tap.fer

kampfend fiel (Diod. XX 10, 1. 12. 3. lust. XXII
6, 6).

5) Feldherr in demselben Krieg gegen Archa-

gatbos, Agathokles Sohn, schlug dessen Unter-

feldherrn Aischrion und vernichtete seine Ab-

(i) Kommandant der karthagischen Besatzung

in Messene, die Hannibal Nr. 3 nach der Schlacht

am Longanos dorthin gclegt hattc. Er brachte

zwar zuerst der romischen Flotte unter Ap. Clau-

dius eine Schlappe bei, machte aber dann Friedens-

anerbietungen. die freilicb zuriickgewiesen wurden

(Zonar. VIII 8—9. 383 a-d). Nach dem tjber-

gang des Claudius liefi eT sich abennals zu Ver-

fj ^ handlungen bewegen und verlieB die von ihm be-

Er wurde gestiirzt und scheint ebenso wie sein 30 setzte Burg, ward aber von den Romern gefangen

yu haben; auf ihn geht also wohl die Unter-

Averfung des karthagischen Landgebiets zuriick,

vgl. Dio Chrys. or. 25 p. 313, der von ihm sagt,

er habe die Karthager aus Tyriern zu Afrikanern

gemacht. Indessen scheint die bedeutendc Sfcel-

lung des Magonischen Hauses doch Besorgnis in

Karthago erregt zu haben; insbesondere gegcn H.

wurden allerlei Beschuldigungen erhoben (Plin.

YHI 55. Plut. pracc. rei publ. ger. 3. vgl. Nr. 26).

Bruder Geskon in die Yerbannung gegangen zu sein.

"Cber diese Arorgange, die der Mitte des 5. Jhdts.

anzugehOren scheiaen, vgl. EL Meyer Gesch. d.

Alt. Ill 679-689. Meltzer Gesch. d. Karthager

I. Sein Sohn ist wahrseheinlieh Himilkon, der

Mitfeldherr Hannibals im J. 406 (Diod. XIII 80,

2); vgl. A. Schafer Rh. Mus. XVI (1860) 391ff.

3) Feldherr der Karthager im Kriege gegen

Dionvs I. (Iustin. XX 5, lift.); wahrseheinlieh ist

und verlor die Stadt, wofur er von den Karthagern

bestraft ward (Zonar. VIII 9. 383 c. d).

7) Nach Diod. XXIII 1, 2 Sohn des Hannibal,

landete 264 in Sizilien, zog seine Truppen in

Lilybaion zusammen und befestigte Akragas, das

er fllr Karthago gewonnen hatte, schlofj dann ein

Biindnis mit Hieron und belagerte Messene zu

Wasser und zu Lande (Diod. XXIII 1, 1—3),

ward jedoch von den Bomem geschlagen (Polyb.

der vierteund letzte Krieg 368 gemeint (Diod. 40 1 12, Iff. ohne Nennung des Namens). Im J. 261

XV 73, Iff.). Nachdem H. seinen Gegner Sunia-

thos, der Verrat gegen ihn plante, gestiirzt hatte,

gelang es ihm, in Sizilien bedeutende Erfolge zu

erzielen. Viclleiclit geht auf ihn die Kriegslist bei

Polyaen. V 9 (vgl. Schafer lih. Mus. "XV 391.

Meltzer Gesch. d. Karth. I 51 5). Der Krieg ward

indessen nach dem Tode des Dionysios bald bei-

gelegt, worauf H. nach Afrika zuriiekging und
dort ebenfalls offenbar in Kriegcn gesren die ein

landete er mit bedeutenden Streitkriiften (50 000

Mann zu Fufi. 6000 Kcitern, 60 Elefanten nach

Philinos bei Diod. XXIII 8) in Lilybaion und

inarscbierte von dort nach Herakleia, urn den in

Akragas eingeschlossenen Hannibal zu entsetzen.

Nach Polyb. I 18, 8 befand sich H. schon als

zweiter Strateg in Sizilien und nalun dort die von

Karthago gesandten Verstarkungen in Einpfang.

\
T
on Herakleia Minoa aus eroberte er zunachst

heimischc Bevfilkcrung Erfolge erranglTrog. prol. 50 Herbessos, wodurch dem romischen Belagerungs-

20). Im J. 345 ging er mit einem groficn Ileer

nach Sizilien, wo er die kampanischen Stildner in

Entclla belagerte (Diod. XVI 67. 2). Dann inuti er

sich gegen Syrakus gewandt und einen Teil der

Stadt in seine Gewalt gebracbt haben (Diod. XVI
29, 2 ohne Xamen). Doch wuBte er Timoleons

Landung nicht zu verliindern und scheint deshalb

zuruckbenifen worden zu sein; wenigstens ist 344

bei Diod. und Plut. Tim. 17 Mago Befehlshaber der

heer die Zufuhr abgeschnitten ward (Polyb, I 18,

8—11. Diod. XXIII 8), dann nahcrte er'sich der

belagerten Stadt, lieferte den Romern ein gliick-

lichcs Eeitergefecht und besetzte den Toroshiigel,

der nicht ganz 2 km von der Stadt entfernt war.

Auch in dieser Stellung beschrankte er sich auf

kleine Gefechte (Polyb. I 19. 1—5). Erst auf

dringendes Ersuchen des in Akragas eingeschlosse-

nen Heeres entschloB er sich zur Schlacht, die

karthagischen Srreitkrafre. Hier in Karthago ver- CO aber mit einer volligen Niederlage des Entsatz_

suchte nun H., dessen Macht sehr bedeutend ge-

wesen sein muB, die Yerfassung umzustiirzen und
fur sich die Alleinherrschaft zu gewinnen. Zumichst
wollte er den gesamten Rat ermorden, was ihm
zweimal miBlang ; dann verlieB er Karthago und er-

hob offen die Fahne de3 Aufruhrs, in den er auch

die unterworfene BevOlkerung hineinzuziehen hoffte

{daher die Zusammenstellung mit Pausanias bei

heeres endete (Gesamtverluste bei Diod. XXILI

8. 1: ihre Hohe beweist, daB die Heereszahl bei

Philinos stark iibertrieben ist). Die Triimmer

des Heeres zogen sich nach Heraklea zuruck

(Polyb. I 19, 5—11). Hierauf ward H. durch

Hamilkar ersetzt und in Karthago mit einer Geld-

buBe von 6000 Goldstucken bestraft (Diod. XXIII

9, 2, vgl. Zonar. VIII 10. 386b). Auf diese und
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die vorhergehenden Eainpfe bezieht sich auch
wohl die bei Frontin. Ill 16, 3, vgl. Diod. XXIII
8, 3 erwahnte Kriegslist, durch die er 4000 auf-
standische Gallier dem Consul Otacilius, entweder
Marcus 263/2 oder Titus 262/1, ans Messer lieferte.

Im J. 258/7 scheint er mit Hannibal (Nr. 3) zu-
sammen aui Sardinien bcfehligt zu haben; nacli

dem Tode seines Mitfeldherrn brachte cr den
Komern eine Schlappe bei (Zonar. VIII 12, 389 c).

Bei Eknomon kommandierte er den rechten Fltigel,

ward geschlagen und zog Hamilkar mit in seine

Niederlage hinein (Polyb. I 27, 5. 28, Iff.). Nach
der Schlacht kniipfte er, urn Zeit zu gewinnen,
Verhandlungen an, ging dann aber mit seiner

Flotte nach Afrika voraus, um die Hauptstadt zu
schutzen (Zonar. VIII U, 390 a-b). Spater ver-

schwindet seine Spur; mogliohenveisc jst er mit
dem Admiral der letzten Karthagerflotte bei den
Agatischen Inseln identisch, vgl. Nr. 12.

8) Im J. 259/8 Anftihrer der Flotte , die zur
Verteidigung von Sardinien und Corsica bestimmt
war, fiel tapfer kampfend vor Olb ia und ward
von dem romischen Consul L. Cornelius Seipio
ehrenvoll bestattct, Ores. VI 7. Val. Max. V 1, 2.

Dagegen scheint es nacli Zonar VIII 9. 388 a
gar niclit zu einem emsthaften Kampf vor Olbia
gekommen zu sein.

9) Sohn des Hasdrubal, einer der drci Feld-
lierrn gegen Regulus 256 bei Polyb. I 30, 1.

10) Sohn des Hamilkar, Haupt der Gesandt-
schaft an Kegulus nach Diod. XXIII 12, 1.

11) Nach Zonar. VIII 15. 396 b karthagischer
Kapitan, mit seiner Pentere bei Lilybaion ge-
fangen, worauf sein Setoff den Bumem als Mu-
ster diente. Hier liegt wahrscheinlich eine Ver-
wechslung mit Hannibal Nr. 5 vor.

12) Im J. 241 Admiral der karthagischen Flotte,
die dazu bestimmt war, Hamilkar auf dem Eryx
zu verproviantieren und dessen Soldner an Bord
zu nenmen. Zu diesem Zweck ankerte er bei
Hiera, um den giinstigen Wind abzuwarten, ward
aber von Lutatius Catulus zum Kampf bei den
Agatischen Inseln gezwungen und trotz tapferer
Gegenwehr (Diodor. XXIV 11, 1—3) vollig ge-
schlagen (Polyb. I 60, 2—3. 61, 1—7). Wegen
seiner Niederlage erlitt er in Karthago den Kreu-
zestod (Zonar. VIII 17. 398 c). tber den Tag
der Schlacht — nach Eutrop. II 27 am 10. Marz
VI Id. Mart. — vgl. Varese Stndi di Stor. ant.

Ill 4, Be loch Gr. Gesch. Ill 2, 213 und wieder
Varese Cronologia Eomana I 37ff. ; darnach land
sie in Wirklichkeit Mitte Mai 241 statt.

13) Ward von den Karthagern im Beginn des
Soldnerkrieges, also 240 oder 239, nach dem auf-

stiindischen Sardinien geschiekt, aber von seinen
Soldaten verlassen und von den Auistandischen
gekreuzigt [Polyb. I 79, 3|.

14) Von der jungeren annalistischen Cber-
lieferung der Grofie genannt, war wahrend der
letzten Jahre des ersten Punischen Krieges Feld-
herr der Karthager in Libyen (Polyb. I 67. 1)
und hatte als solcher durch schonungslose Bei-
treibung der erhohten Kriegssteuern sich tiberall
verhafit gemacht, hingegen das Wohlwollen der
karthagischen Kegierung erworben (Polyb. I 71,
1—3). AuBerdem hatte er gluckliebe Kriege mit
den Libyera gefohrt und ihre Stadt Hekatonta-
pylos erobert, dabei aber eine ungewflhnliche Milde

walten lassen (Polyb. I 73, 1. Diod. XXTV 10^
2). Beim Beginn des Soldnerkrieges ftlhrte er
zunachst die Verhandlungen mit den Anfstandi-
schen in Sikka, die sich. aber zerschlugen (Polyb.
I 67, 1—13), und wurde dann von der Stadt zum
Oberbefehlshaber gewiihlt (I 73, 1). Dies erwies
sich als ein Fehler, da H. zwar auJBerst ehrgeizig
(Diodor. XXIV 10, 1) und als Organisator aus-
gezeichnet, aber im Felde wenig brauchbar war

10 (Polyb. I 74, 1-2); jedenfalls war er nur den
Krieg mit den leicht entmutigten Kumidern und
nicht mit Hamilkars kriegsgeubten Scharen ge-
wohnt. Nach einem kleinen Erfolg bei Utika
ging er sofort nach Karthago zuruck, als ob da-
mit der Krieg beendet w^&re: inzwischen aber
wrard durch einen zweiten Angriff der Soldner
sein Lager genommen (Polyb. I 74, 10). Zum
zweitenmal ausziehend versaumte er mehrfach
die giinstige Gelegenheit zu schlagen, so dafi sich

20 die Stadt endlich genotigt sah, die Leitung des
Krieges Hamilkar Barkas zu libergeben und H.
selbst anderweit zu verwenden (Polyb. I 74, 13.

14). Obwohl cr nun Feldherr blieb (Polyb. I
81, 1), scheint doch diese Entfernung vom Eom-
mando den Grund zu dem Hasse gelegt zu haben r

mit dem er spater Hamilkar Barkas, sein Hau&
und seine Anhanger verfolgte; als er kurze Zeit
nachher, nach der Ermordung Geskons, von Ha-
milkar zum Kriege herangezogen ward, entstand

30 sofort Streit zwischen beiden (Polyb. I 82, 1—4),
der erst dadureh geschlichtet ward, daB das Heerr

von der Stadt vor die Wahl gestellt, H. absetzte
(Polyb. I 82, 12). An seine Stelle trat Hanni-
bal Nr. 6. Nach dessen Tode aber ward H. wieder-
gewahlt, und nun fand untcr Vermittelung der
Kegierungsbehorden eine fcierliche Versohnung
zwischen Hamilkar und II. statt; beide zusammen
besiegten die letzten Triimmer des Soldnerheeres
(Polyb. I 87, 3—10). Dann wandtc sich H. der

40Belagerung von Hippo zu und zwang binnen
kurzem die Stadt zur Unterwerfung (Polyb. I 88,
3). Als kurze Zeit darauf ein neuer Aufstand
der einheimischen Beviilkerung sich erliob, wurden
abermals beide Feldherrn zu seiner Unterdriickung
ausgesandt, doch uardH., wie es heiBt infolgevon
A'erloumdungen, bald abgerufen (Appian. lb. 4. 5).

Es war klar, dafi bei dem in Karthago herr-

schenden Gegensatz der Parteien H. bald inl'olge

seines Ansehens das Haupt der den Barkiden
50 feindliclien Partei werden muftte, und als solcher

mag er sehon bei den Anklagen, die nach dem
Ende des Soldnerkrieges gegen Hamilkar erhoben
wurden. seine Hand im Spiele gehabt haben (Ap-
pian. lb. 6). Immerhin behielt Hamilkar die

Oberhand und setzte es durch, dafi er nach Spa-
nien gesandt ward ; seine dortigen Erfolge drangten
zunachst H. in den Hintergrund. Doch versaumte
er keinc Gelegenheit, vor den Barkiden zu warnen
und gegen sie zu arbeiten. Wenn auch sein Auf-

GOtreten Liv. XXI 3. 4 bei Hannibals angeblicher

Sendung nach Spanien kaum historisch ist (vgL
o. die Bern. S. 23231.), so machte sich sein Ein-
ilufi mnso starker geltend, als die romischen Ge-
sandten nach dem Angriff Hannibals auf Sagunt
in Karthago erschienen, um Genugtuung zu ver-

langen; damals riet H. nicht nur energisch vom
Krieg ab, eondem verlangte auch Hannibals Aus-
lieferung (Liv. XXI 10, 2. Zonar. VIII 22. 408 c).
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Auch -wahrend der ersten Jahre des Krieges, selbst

216 nach Cannae (bei Zonar. VEIL 26. 414 d schon
vorher) bemangelte er die Erfolge Hannibals und
riet zum Frieden (Liv. XXIII 12, 8-13, 6. Zonar.

IX 2. 421 b). Wahrend der spateren Kriegsjahre

tritt er in unsern Quellen personlich nicht mehr
hervor; doch wird die Mangelhaftigkeit der Han-
nibal gewahrten Unterstlitzung auf seinen Ein-

rluB zunickzuftihren sein. Erst am Schlusse des

— 8). Dann riickte er auf Hannibals Geheifi bis:

Nola vor, wo er die Nolaner vergeblich zum Ab-
fall zu bringen suchte ; darauf ward er vom Ober-
feldherrn nach Bruttium zuruckgesandt (Liv. XXIII
43, 6—44, 2), Hier gewann er Lokroi und Kro-
ton (Liv. XXIV 1-2). Im folgenden Jahre (214)
riickte er aus Bruttium gegen Samnium vor, an-
geblich nut 17000 Mann Bruttiern und Luka-
niern , sowie 2000 afrikanischen Beitern , ward

Krieges nach Zama begegnen wir ihm wieder: 10 aber bei Benevent von Tiberius Sempronius Grac-
damals schiitzte er mit Hasdrubal Bockchen zu-

sammen eine romische Gesandtschaft vor den MiO-
liandlungen des karthagischen Pobels (Appian.

Lib. 34) und ward kurze Zeit darauf sclber an
der Spitze einer Fricdensgesandtschaft zu Seipio

geschiekt (Appian. Lib. 49). Dagegen ist es sicher

eines von Appians gewfihnlichen Versehen, wenn
dieser ihn auch noch kurz vor 150 in Karthago
als Parteifuhrer nennt (Appian. Lib. 68). H. d,

ehus vollkommen geschlagen , so dafi nur 2000
entkomrnen sein sollen (Liv. XXIV 14—16. Zonar.
IX 4. 424 b). Bald darauf brachte er seinerseits

Gracchus in Lucanien eine schwere Niederlage
bei (Liv. XXIV 20, 1) und besiegte im folgenden
Jahr (213) Tiberius Pomponius Veientanus, den
er auch gefangennahm (Liv. XXV 1—3). Wah-
rend des J. 213 belagerte er die Burg von Tarent
(Appian. Hann. 33). erhielt dann aber den Befehl,

Gr. kann nicht viel nach 280 geborcn sein und 20 Capua zu verproviantieren. Erbegab sich nach Bene-
war demnach schon beim Ausgang des Krieges ein

hochbejahrter Mann. Vielmehr war es irgend ein

anderer H., dem Appian falsehlich die Bezeichnung
6 fi-syag beilegfc. L'ber H. d. Gr. und die Wirk-
samke.it der antibarkinischen Partei, insbesondere

darubcr, daB sic mit ihrer Art der geschichtlichen

Auffassung unsere gesamte Uberiiefemng beein-

flufit^hat, s. Meltzer Gesch. d. Karth. L 357ff.

15) Karthagischer Offizier, ward von Hanni-

vent und lieii alles vorjahrige Getreide zusammen-
bringen (c. 23, 5), um von dort aus Capua zu ver-

sorgen. In seiner Abwesenheit ward das Lager
von dem Consul Q.Fulvius ersturmt und sein Heer
vernichtet, so dafi er nur mit wenigen Begleitern

Bruttium erreichte (Liv. XXV 13—14). Nach Ap-
pian. 37 ware es Hannibal selber gewresen, der bei

Benevent stand; er sei aber auf H.s Euf, der damals
in Lucanien stand, dorthin gegangen, und nun sei

bal nach Unterwerfung der Ebrolande als Gou-30in seiner Abwesenheit die Katastrophe erfolgt;

verneur dieser Gegenden mit dem Gepack des

Heeres und einer namhaften Besatzung zurtick-

gelassen; angeblich waren es 10000 Mann FuB-
volk und 1000 Reiter (Polyb- III 35, 3—5. Liv.

XXI 23, 2—3 s. o. S. 2327 Hannibal Nr. 8).

Bei Oros. IV 14, fl heiBt er mit einer auch sonst

vorkommenden Venvechslung (vgl. auch Nr. 16)
Mago. Noch im sclben Jahre ward er von Cn.
Seipio bei Kissa angegriffen. geschlagen und gc-

doch beruht dies wahrscheinlich auf einer Verwechs-
lung. In Bruttium gewann H. mit Mago dem Sam-
niten zusammen Thurioi (Liv. XXV 15. Appian.
Hann. 34), spater kommandierte er in Metapon-
tum, von wo er im Frubjahr 207 zu neuen Aus-
hebungen nach Bruttium gesandt ward (Liv.

XXVII 42). So die Laufbahn des tapferen Gene-
rals nach der annalistischen tjberlieferung, in der

es von Niederlagen wimmelt; man wird daher
fangen (Polyb. Ill 76, 6. Liv. XXI 60, 1—9. 40 Varese (Cron. Rom. 240ff.) recht geben, wrcnn er

Zonar. VIII 25. 421a).

16) Sohn des Suffeten Bomilkar (nach Appian.
20 Neffe Hannibals , schwrerlich richtig) , hervor-

ragender General in Hannibals Hauptquartier,
von diesem fast dauernd mit selbstandigem Kom-
maudo betraut. Er tritt zuerst beim Khoneiiber-
gang hervor, wo er durch seine Umgehung der
Gallier die Cberschreitung des Flusses ermoglichte
(Polyb. Ill 42, 6—43, 9. Liv. XXI 27, 2. 28, 3;

annimmt, daB hier mehrfach Dubletten vorliegen,

zu denen eininal die Namen der rOmischcn Heer-

fuhrer Ti. Sempronius Longus und Ti. Sempro-
nius Gracchus, ein ander Mai geographische Be-
zeichnungen den Anlafi gegeben haben mOgen.
Da nach 207 H.s Name in Italien nicht mehr
genannt wird, so ist es nicht ausgeschlossen, dafi

der tiichtige Offizier nach Karthago zuriickging,

ztimal Hannibal, nach der Metaurusschlacht aut
bei Zonar. VIII 23. 400 c— d wird auch an dieser 50 Bruttium beschriinkt. ihn eher entbehren konnte.
Stelle Mago genannt). Bei Cannae kommandierte
er den rechten Flugel (Polyb. Ill 114, 7; bei

Appian. 20 ist es der linke); wenn Liv. XXII
46, 7 statt dessen Maharbal nennt, so rfihrt die

Verwechslung wohl daher, weil hier die numi-
dische Beiterei stand, mit der Maharbals Name
gewohnlich yerkniipft ist, Spater kommandierte
H. in Bruttium und Lucanien; die Belagerung
von Poetelia, die bei Liv. XXIII 30, 1 noch

Dort erscheint bei Appian. Lib. 24 ein H.. Sohn
des Bomilkar. der nach dem nachtlichen tiberfall

Scipios auf Hasdrubal, Geskons Sohn. und Syphax
(203) zum Oberbefehlshaber gewahlt war. £r
suchte Hasdrubal den Komern in die Hande zu

spielen . was ihm freilich miBlang , verleumdete

ihn aber mit Erfolg in Karthago (Appian. Lib.

29. 30). Ein Angriff. den er bald darauf mit
Hamilkars Flotte zugleich auf Seipio vor Utica

Himilkon leitet, wird bei Appian. Hann. 30 60 un tern ahm. ward abgeschlagen (Appian. Lib. 30);
schon diesem H. zugeschrieben ; Polyb. MI 1, 3

"'

nennt iiberhaupt keinen Namen. Noch im J. 215
ward er von Tiberius Sempronius Longus bei Gru-
mentum geschlagen und zum Ruckzug auf Brut-
tium genotigt (Liv. XXIII 37, 10-12), wo er

die aus Karthago anlangenden Verstarkungen auf-

nahm (Liv. XXEH 41, 10—12, wahrscheinlich
waren es 4000 Numider, vgl. Liv. XXIII 13, 7

spater wird er nicht mehr erwahnt.

17) Yornehmer Karthager, hatte in Sardinien

den Aufstand gegen Bom geschurt, ward aber

215 bei der Niederlage der Sarden und Karthager
von den Romern gefangen (Liv. XXIII 41, 1).

18) Ward mit 100O Mann zu Fufi and 1000
Reitern Capua zu Hilfe gesandt (Appian. Hann. 36)
und tibernahm dort zusammen in Bostar (s. o. S. 789)



2359 Hanno Hanno 2360

das Kommando. Beide versuchten vergeblich, H.
nach einem Abzug von Rom zu einem neuen An-
griff auf Capua zu bewegen (Liv. XXVI 12).

19) Fiihrer der karthagischen Truppen auf
Sizilien nach Himilkons Tod (212). Mit Epi-
kydes, der nach der Einnahme von Syrakus zu
ihm gefluchtet war, mid dem von Hannibal ge-

sandten Libyer Muttines schlug er sein Haupt-
quartier in dem festen Akragas auf, von wo aus
Muttines das Land durch seine Streifziige insur-

gierte. Auf dessen Erfolge eifersiichtig, beredetc
er Epikydes, das Lager in Muttines' Abwesenheit
an den Himera (offenbar ist der siidliche gemeint)
.zu verlegen, ward aber hier von Marcellus ange-
griffen und vollig geschlagen (Liv. XXV 40—41),
Nach Marcellus' Abzug crhielt er namhafte Ver-
starkungon, nach Liv. XXVI 21 8000 Mann zu
FuB und 3000 Reitcr, und verteidigte mit ihnen
Akragas gegcn den heranriickenden Laevinus.
Torichterweise jedoch gab er zum zweitenmal
seiner Abneigung gegen Muttines nach und er-

nannte an dessen SteLle seinen eigenen Sohn zum
Fiihrer der numidischen Reiterei. Aus Rache da-

fiir verrict Muttines die Stadt den Romern, worauf
H. und Epikydes mchts weiter tibrig blieb, als mit
wenigen Begleitem nach Karthago zu flfichtcn (Liv.

XXVI 40 im J. 210). Holm Gesch. Siz. Ill 04ff.

20) Ward nach dem Abzuge Hasdrubals nach
Italien von den Karthagern als dritter Feldherr
nach Spanien gesandt, vereinigtc sich mit Mago,
worauf beide von Scipios Unterfeldherrn Silanus

besiegt wurden (Liv. XXVIII 1—2). H. geriet iu

Gefangenschaft und ward nach Rom gesandt (Liv.

XXVIII 4 zum J. 207).

21)^ Unterbefehlshaber von Hannibals Bruder
Mago in Spanien, unterstiitzte diesen nach der
Schlacht von Ilipa in der Neuschtfpfung des Heeres
(Liv. XXVIII 2-3), ward aber am Guadalquivir
von L. Marcius angegriffen und voTtig geschlagen,
sodafi er nur mit wenigen entkam (Liv. XXVIII
30). Eine ganz eigentumliche Dans tellung findet

sich bci Appian. Iber. 31: danach war das Heer
H.s grofier und die Verluste bedeutend geringer.

22) Vornehmer junger Karthager, fiel als An-
fiihrer der Reiterei in einem Landungsgefeeht yregen

Scipio (Liv. XXIX 29 zum J. 204).'"

23) Sohn des Hainilkar, nach dem Tode von
Nr. 22 Fiihrer der karthagischen Reiterei gegen
Scipio im J. 204, die er durch Anwerbun gen unter den
Numidern bald auf 4000 Mann brachte (Liv. XXIX
34). Er bemachtigte sich der Stadt Salaeca, ward
aber von Scipio und Massinissa zum Kampf ver-

lockt, urnzingelt und getotet iLiv. a. a. ().). Wegen
der Namensgleichheit mit Nr. 22 hat schon Livius

seine Bedenken gehabt (Liv. XXtX 35, 2): zu-

gleich erwiihnt er, daB nach Coelius Antipater und
Valerius Antias H. nur gefangen, nicht getotet ward.
Dies stimmt zu Appian. Lib. 1-1, wo H. nur ge-

fangen und spliter gegen Massinissas Mutter ausge-

liefert wird. Dasselbe erzahlt Zon. IX 12. 438b. c;

doch ist bei ihm dieser H. ein Sohn von Hasdru-
bal Geskons SohD. Offenbar geht die auch sonst
stark abweichende Darstellung der jtingeren tber-
lieferung auf einen der genannten Annalisten zuriick.

24) Bei Appian. Lib. 68 falschlich der Grofie
genannt (s. Nr. 14 am Ende), Ftthrer der romischen
Partei in Karthago vor dem Ausbruch des dritten
Karthagerkrieges.

25) Genannt der WeiBe, verhindert es, daB
die gesamte karthagische Reiterei dem Beispiel

des Hirnilkon Phameas folgte und zu den RSinern
tiberging (Appian. Hann. 108). [Lenschau.]

26) Hanno der Afrikafahrer. In dem beruhmten
Heidelbcrger Paradoxographencodex 398 (Lon-

doner Abschrift Muller FHG V 1 prol. XVIII;
Philol. Anzeig. 1877, 129. Wescher Dionys.
Byz. 78) ist erhalten ein zuerst 1533 in Basel

10 bei Froben hinter dem Geleniusschen Arrian ge-

drucktes kleines Stuck avvowog xaQyrjdoviayv

§aOl)J(Oq HSQlTlXoVS T&V V7ZEO T«? TJQaxUoVS OTT}-

Xag ?>ifivx65v Trjg yrjg fisgujv ov xal avt-{hjxev iv

T{jj %ov xqqvov TSfiEvsif 8r}).ovvxa zdSe (v. Gut-
schmid Kleine Schriften IV 597). Es ist oft

allein oder mit anderen Geograpbica zusammen
ediert, kommenticrt, iibersetzt worden; wichtig

sind die Ausgabe von Muller Geogr. Gr. mim I

am Anfang, Fischer De H. C. periplo, Leip-

20zig 1893, und die vortreffliche Behandlung von

II ling Progr. "Wettingym., Dresden 1899 (leideT

ohne Karte). Kiepert Formae orb is ant. X
1908 gibt eine Karte zur Hannofahrt, offen-

bar ohne die Illingsche Arbeit zu kennen,

aber im engen AnschluB an die Karten von
Muller Tafelband zu Geogr. Gr. Min. 1. 2

und Vivien de St. Martin Le Nord de

TAfriijue dans l'Antiquite 1863, 2. €ber Kan
Tijdschr. nederl. aardrijksk. genootschap 1891

30s. Ruge Peterm. Mitt. 1894, 184, Sonstige

Literatur bei Fischer 4 und Meltzer Gesch.

d. Karthager I 505. H. war wohl ein kartha-

gischer Suffet; man hat sich vergebens bemiiht,

ihn mit einem der bekannten Trager dieses Na-
mens zu identifizieren. PI in. II 169 datiert ihn

Carthaginis potentia florente , was ebenso unbe-

stimmt ist, wie der allgcmein zu fassende Zusatz

sicut eodem tempore Himilco. Die Versuche,

bei Herodot Kenntnis von H.s Entdeckungen
40 nachzuweisen , sind als widerlegt zu betrachten;

ein vorsichtigcr SchluB ex silentio Hcrodoti scheint

erlaubt (Illing 5. 7. Meltzer 231. Unger
Eh. Mus. XLII 183). Auch ist nicht moglich,

H. zeitlich vor die Expedition des Sataspes zu

legen (Herod. IV 42. St. Martin 330. Fischer
86). Genauer liiftt sich die Zeit nicht fixieren,

ehe die Geschichte der karthagischen Kolonien

in Marokko nicht erforscht ist. Einen Terminus

ante quem crgeben die Beniitzungen H.s bei

50 Spateren. H. fuhr nach einem Beschlufi der

Karthager (g 1 das y't'jtpiofia, mit 2 beginnt erst

der Bericht) aus mit 60 Fiinfzigruderern und
30000 Kolonisten, um libyphOnizische Stadte

zu griinden (60 Schiffe sind eine Einheit der kar-

thagischen Marine, Tarn Joum.heil, Stud. XXVIII
228; die zweite Zahl scheint falsch; nur drei

Chiliaden?). Die Fahrt ging iiber die Saulen

hinaus an der Westkiiste Afrikas hin; ihre Lange
ist aus dem Periplus nicht genau mehr zu be-

60 rechnen (Arrian. Iud. 43). Kolonien wurden ge-

grundet: Thymiaterion (Mehedia a. d. Sebu-

miindung), Soloeis (Kap Ghir, nach Fischer
Kap Cantin), Karikon Teichos, Kytte, Akra, Me-
litte, samtlich nOrdlich vom LixostluB, in dem
der Wad Draa sicher erkannt scheint. Eine an
diesem angelegte Kolonic erwahnt der gerade hier

wohl verstammelte Periplus nicht, Eratosthenes

und Artemidor kannten jedenfalls hier die Stadt
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Lisos oder Lygx, Strab. XVII 825. 829. Dann
kam man zur Insel Kerne (semitischer Name,
Oberhummer Phonizier in Akarnanicn 1882,

38), wo die letzte Kolonie angelegt ward, und

zum Fiusse Chre[me]tes. Von den Saulen bis

Kerne hatte die Fahrt solange gedauert, wie von

Karthago bis zu den Saulen. Die Weiterfahrt

am Westhorn vorbei bis zum Gotterwagen und

Siidhorn war lediglich Entdeckungsfahrt. Die

werken elamitische Hauptlinge lebendig schinden,

Maspero Hist, ancienne d. peuples de l'Orient

class., les Empires 415. Mexikanische Gebrauche
bei Briihl Kulturvfllker Altamerikas 415. Son-

stige Kenntnis der Alten von afrikanischen Zwerg-
volkern Waser Rosch. Myth. Lex. ,Pygmaien'

3316). Am Gabun kehrte H. um, weil es ihm
an Lebensmitteln mangelte; Arrian spricht von
stollal amy/aviai , die ihm die Weiterfahrt er-

Lokalisierung ist hier noch strittig: Kerne undlO schwert hatten; stand davon einst im Periplus,

Chretes vermuten Fischer, Illing, Ruge wohl

richtig am Sakiet el Hamra, wahrend Miiller

die Insel in Heme 23 ° 54' oder Argonin 20 °

35', den Flufi im S. Jean 19° 50', St. Martin
und Kiepert die erstere bei Elbow Kap ungefahr

1 ° nOrdlich des Kreises, den zweiten im Senegal

fan den. Ist aber das hohc waldige Gebirge § 12

in Sierra Leone (Tiling) am Kap Verde (Muller.

St. Martin, Kan, Kiepert) oder Kap Blanco

oder ist das Hypothese des Eratosthenes? M0g*
lich , daB die an der Westkiiste Afrikas auf der

siidlichen Halbkugel das gauze Jahr wehenden
Sudostpassate H. ebenso gehindert haben , wie

seine portugiesischen Nachfolger. Wie Hannibal

auf dem Lakinion im Heraheiligtum einen punisch-

griechischen Bericht von seinen Taten zuruck-

iieB, als er von Kroton nach Karthago zurttck-

fuhr (iiber solche Tempelberi elite MaaB Arch.

(Fischer) und das Westhorn § 14 am Cestosflufi 20 Jahrb. XXII 21; iiber die Sitte orientalischer

in Liberia (Illing) am Rio Grande in portug.

Guinea (Muller, St. Martin, Kiepert) oder

am Kap Verde (Fischer) zu suchenV Dagegcn
hat aber meines Erachtens Illing bewiesen,

daB im Gotterwagen der Kamerunpik zu sehen

ist und in dem Busen am Siidhorn der Gabun
mit Kap Esterias oder die Corisco Bai (Sieglin

Woch. Klass. Philol. 1910, 700; den Gotterwagen
identifizieren Miiller, Kan, St. Martin, Kie-

Herrscher, selbst inschriftlich Zeugnis von ihren

Taten ab/ulegen, Jacoby o. Bd. VI S. 963),

so hat H. im Tempel des Kronos (wohl Baal-

Moloch) eine Erzahlnng seiner Erlebnisse auf-

gestellt. Und wie Polybios jene Inschrift sich

abschrieb, so hat ein griechischer Forscher etwa

Anfang des 4. Jhdts. den Bericht des H. iiber-

tragen , die punischen Gotter- und Ortsnamen
durch griechische ersetzend (Muller Praef. 24.

pert mit dem Monte Sagres-Kakoulima, Fischer 30 Illing 9. 12), denn auf jenes punische Original

sucht ihn hinter Kap Mesurado bei Monrovia-,

fitr das Siidhorn gibt der letztere Kap Palmas,

die ersteren die Gegend bei Insel Sherboro in

Sierra Leone). Schon Burton (vgl. Peschel-
Ruge Gesch. d. Erdkunde2 23) dachte an den

KameruTiberg, der noch heute vulkanisch ist;

nachdem fur April 1906 Solfatarentatigkeit be-

zcugt war, fand am 29. April 1909 und folgende

Tage eine grofie Eruption statt: Globus XCI

miissen letzten Grundes alle sonstigen Nachrichten

zuriickgehen. tTber den Einflufi, den die Kennt-

nis der H.-Fahrt auf die Zonenlehre und andere

geographische Theorien im 4. Jhdt. gettbt hat,

vgL die Vermutungen von Schiaparelli Vor-

laufer des Kopernikus, AltpreuB. Monatschr. XIII

1876, 101. Der friiheste Beniitzer war wohl
Promathos von Sanios, von Aristoteles zitiert

lib. de inund. Nili SO und Meteor. I 13. 21, der

161. XCV 323. Neuere Forschungen von Vanse-40 den Cremetes — Xm/ih^g os sis rt}v f?£w qeX $a-

low, die mit Illings Resultat iibereinstimmen

soil en, kenne ich nur aus Hutter Wanderungen
und Forschungen im Hinterland von. Kamemn
1902, 4. Gegen Illing scheint zu sprechen, daB
glucklicher Erfolg soldier Riesenfahrt auf einen

Schlag unwahrscheinlich ist; die Portugiesen

sind vor Prinz Heinrich nur bis Kap Bojador

gekommen, erst 1433 werden die gcfiihrlichen

Riffe umsegelt. Indessen sehen sich auch die

Xarzav — mit dem Nil auf dem afrikanischen

Silbergebirge entspringen liefi (Parts ch Abh.

Leipz. Ges. Phil. Hist. Kl. XXVII 579. Dei-

Name Promathos darf nicht geandert werden, in

der ionischen Form ITgo/i^o; ist er niehrfach

belegt, vgl. auch Promathidas und Promathion.

Bole her t Siegl. Qa. u. Forsch. XV 1908, 42).

Danach vielleicht (vgl. zum Folgenden iiberall

Fischer 109—120 1 Ephoros, der Kaotxov i£~iyog

iibrigen Gelehrten genotigt anzmiehmen. dafi H. 50 und Kerne kannte frg. 96. 96 a M. , wohl auch

erheblich weiter gefahren ist; wir miissen in ihm
einen gleich Pytheas unbegreiflich mutigen. und
gliicklichen Entdecker sehen. Am Gatterberg

fand H. auch seine Gorillen, keine Affen, sondern

behaarte Menschen, die Zwergvfllker, wie Illing
mit gliicklichem Scharfsinn erkannt hat fseine

Konjektur tqi? .-itsoo'h; ist unmOglieh; vielleicht

oiozoig fitxQots?). Ruge Peterm. Mitt. 1906
Lit.-Ber. 88 zweifelt die Pvgmaendeutung an. indem

Theophrast . wenn auf ihn Mirab. ausc. 37 zu-

riickgeht, Eudoxos und Timosthenes (Plin. VI
198. Wagner Erdbeschr. d. Timosth.. Leipz.

Diss. 1888, 40) ; ob Euthymenes (Aristeid. Aigypt 85,

Keil 11290) und Ophelias-Apel las von ihm sprachen,

ist unsicher (Strab. XVII 826. wo H. absichtlich

nicht genannt ist. Marc. Heracl. Geogr. Gr.

min. I 565. Miiller Praef. 24). Sicher nahm
auf H Bezug Eratosthenes, den Arrian. Ind. 43

er die Abhautung eines Menschen fur unmoglich er- 60 iviedergibt (vgl. auch oben die Lixosfragej. Doch
klart; diese wird aber erwiesen durch antike Zeug-
nisse, ethnologische Parallelen und die Behaup-
tungen moderner Mediziner (Marsvas. Plut. Pelop.

21. Phlegon Trail, frg. 63. Gruppe Griech. Myth,
u. Eel. Index s. Haut Micha 3, 2. Martyrertod des

Apostels Bartholomaeus nnd des heiligen Doro-

theas im Apostelindex bei Schermann 1907,

199. Assurbanipal lafit anf asayrischen Bild-

ist Bergers Annahme, der Irrtum des Nepos
bei Plin/VI 199, daB Karthago und Kerne unter

gleichem Meridian gelegen seien
,
gehe auf Era-

tosthenes zuruck, der H.s Periplus als Grund-
lage der Geographie des westlichen Afrika an-

gesehen hahe, sehr zweifelhaft (Eratosth. 93.

208; Gesch. d. Erdknnde* S99. Frick Bnrsians

Jahresher. XXni 553. Knaack o. Bd. VIS. 368).



2363 Haos Harac 2364

Die Notiz von den Hauten der Gorgades-Gorillen
im Iuno-Astarte-Tempel , die man bis zur Ein-
nahme Karthagos habe sehen konnen , verdankt
Plinras wahrscheinlich dem Polybios (Plin. VI
199. 200. V 8. 9. Cuntz Polybios u. s. Werk 51.

Klotz Berl. Phil. Woch. 19U8, 1053), der bci

seinem Interessc fur die Zonenlehre (Schrift tisqi

zi^g xsgi zov iorjfisQivov oixtjoeag) wohl die Wichtig-
keit des H.-Berichtes erkannte und auf seinen

Spuren die mauretanische Expedition mit Panaitios 10
auf sieben Sehiffen Scipios unternahm (Cichorius
Rh. Mus. LX1II 220). Iuba hat den Periplns

ausfuhrlich herangezogen (Athcn. Ill 83 b. Plin.

V 8 = Solin 24, 15. Peter Progr. Meifien 1879,

5); auch Nepos handelte iiber ihn (Peter Hist.

Rom. Rel. II zu frg. 6 der Exempla; vgl. aber

Wissowa o. Bd. IV S. 1411. KloU Quaest.

Plin. geogr. 18; Berl. phil. Woch. 1908, 1055),

wenn auch schwerlich aus unmittelbarer Kenntnis;

dies gilt sicher fur Mela III 90 und Plinius II 20

169. V 8. VI 198, die irgendwio auf Nepos und
Statius Sebosus zuriickgehen (Detlefsen Geogr.

Afrikas b. Plin. u. Mela, Siegl. Qu. u. Forsch.

XIV 1908,53. Klotz Qaest. passim). Solin. 24,

15 stammt aus Plin. V 8 und 56, 12 aus VI
200, wobei ihm betreffs Xenophon von Lampsakos
eine Fluchtigkeit passiert ist; doch hatte wohl
auch dieser gleich alien Plin. VI 198—200 zi-

tierten Autoren von H. gesprochen. Aus Solin

schopft Mart. Cap. VI 621; vgl. auch Isidor. 30
Etyraol. XIV 6, 9. Die Nachrichten iiber H.,

die sich nicht mit den Angaben des Periplus

decken, lassen sich zwanglos teils auf eine ein

wenig ausfuhrlichere Fassung desselben zuruck-

fiihren, teils sind sie spatere Kombinationen,
Fabeleien, Fluichtigkeiten. So sind die Tagfahrten
im erhaltenen Periplus liickenhaft (Arrian. Ind. 43
ist verworren, Illings Bchandlung 37 lafit noch
Zweifei ubrig). Sichere Fabeleien der Spateren

sind Palaephat. 32. Diod. Ill 54. Stat. Sebos. 40
bei Plin. VI 36. Plin. V 7 cnj Mela III 93. H.s
Glaubwiirdigkeit ist oft angezweifelt worden,
sicher zu Unrecht; der schlichte Bericht, den man
ja nicht mythologisch deuten soil (Rohde Gr.

Rom. 180. 195. Weicker Scelenvogel 18), ist

von fabelnder Renommisterei weit entfernt; einer

der altesten Afrikaforscher erzahlt knapp und
treu, was er gesehen, dem Gott seiner Vater,

der ihn in fernen Meeren beschiitzte.

27) Hanno, ein Tierfreund und Sonderling. der 50
erste Lowenbandiger. Plin. n. h. V1I1 55. Plut.

praec. ger. reip. 3. 799 E. Maxim. Tvr. diss. 32.

Ael. var. hist. XIV 30. Mars Griech. March,
von dkb. Tieren 06. [Daebritz.|

Haos wird auf einer einzigen Inschrift der

Africa Proconsular! s erwahnt (GIL VIII 4641
= 16759): Haos aufgfustoj] sacrum L. Lepi-
dius saterdos hoc loco initiatus aram posnit .

.

.

H. ist also wohl eine einheimische numidische
Gottheit, wie Gurzil <s. d.) eine nmurische ist. 60
Anders Drexler in Roschers Myth. Lex. I 1827.

[Cumont.)
Haphe s. Kdvig,
Har . . findet sich als Gottesname auf einem

1904 am Olrain bei Bregenz gefundenen altar-
fdrmig-en Votivstein, von mir gesehen. Die (voll-

at&ndige) Inschrift lautet Deo. Har \ Aurel.
\

Augustus
|
v. s. 1. 1, m. An eine Abkurzung aus

Harmogius zu denken (s. d.), geht wohl nicht
an. [Haug.]

Hara. hara (ara) bei den romischen Agrar-
schriftstellern ein Abschlag fiir Schweine- und
Giinsestallchen.

1. Abschlag fiir Schweine. Varro (H 4, 14.

15) fordcrt, daB jede tragende Sau ihren eigenen
Abschlag erhalte, worin sie die Ferkel werfen
und saugen konne, ohne von andcren Schweinen
belastigt zu werden. Diese Abschlage befanden
sich, >\de noch heutzutagc, unter Dach. Sie sollten

etwa 3 Fufi tief, ein wenig breiter und so hoch
scin, daG die Sau keinesfalls herausspringen und
sich Schaden zufugen konnte. Oben wareu sie

often, damit der Sauhirt bei seinem Rundgaug
bequem hineinsehen, sich von dem Wohlberinden
der Alten uud der Ferkel iiberzeugen und et-

waigen tlbelstanden, wie dem Driicken der Ferkel
durch die liegendc Sau, leicht abhelfen konnte.

Die Tiirc zu diesem Abschlag war iiber einer fuB-

hohen Sehwr

elle angebracht, deren Hohe das Her-
auslaufen der noch klcinen Ferkel verhindern.

sollte, wemi sie allzu frtihzeitig der ins FTeie

driingenden Alten folgen wT
ollten. Der Abschlag

sollte haufig vom Hirten gereitiigt und mit einem
die Feuchtigkeit aufsaugenden Material, wie Sand
oder dgl., bestreut werden. Columella (VII 9) und
Falladius (III 26) wiederholen fast wortlich diese

Vorschriften , indeni Columella noch besonderes

Gewicht darauf legt, daB den kleinen Ferkeln
die Miiglichkcit genommen werde, die Schwelle

zu iiberschreiten und in andere Abschlage einzu-

dringen, da jede Muttersau nur ihre eigenen Ferkel,

nicht die eines fremden Wurfes saugen solle. Auch
er befcont, wie wichtig cs sei, den Abschlag rein

zu halten, indem er fiir das beim Fressen un-

reinliche Tier ein reinliches Lager als Notwendig-
keit hinstellt.

2. Varro (III 107, 3. 4), Columella (VIII 14)

und Palladius (I 30, 2) fiihren auch dasselbe

Wort H. fiir die kleinen Versclilage der Ganse
an. In deui grofien, fiir die Ganse von deni ubri-

gen Vieh ahgesonderten Hofe, dem eigentlichen

Chenoboscion, miissen unter Dach kleine viereckige

Abschlage aus Bruch- oder Ziegelsteinen errichtet

werden, deren GroBe etwa 2^2 bis 3 FuB im Qua*
drat betriigt. In diesem. mit weichem Stroh be*

schuttetcn Stallchen brutet die Gans ihre eigenen

Eier aus und behiilt die Jungen die ersten Tage
bei sich. Spater wurden. wie es scheint, die

Giinschen in einer Ztihl, die zwanzig nicht iiber-

steigt, ohne die Alte in den Abschlagen unter-

gebracht. Die Tiiren zu diesen Stallchen sollten

lest und gut verschlieBbar sein. um dem Kaub-
zeug den Eingang zu wehren. Der Boden muBte
stets reinlich und weich mit Stroh beschiittet

sein.

3. Ham suis als Schimpfwort von dem Skla-

ven Tranio in Plautu.s Mostellaria 40 gebraucht.

[Orth.]

Harac (sic!, nicht llarae), Ortschaft in der

syrischen Steppe, Tab. Peat. Identisch mit dem
"Agaya des Ptolem. V 15, 24 ; so wird dort start
vA8aya zu lesen sein; vgl. dazu o. Bd. I S. 339
(Art. A dacha). Der Ort eristiert noch heute
als unbedeutendes Dorf (mit etwa 20 Haosern)

an der Strafie Palmyra-ed Der (am Euphrat),

25 km flstUch von Palmyra. Auch die arabi-
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sehen Geographen kennen ihn als Arak (TTrak).

Vgl. B. Moritz Zur antiken Topographie der •

Palmyrene (Abh. Akad. Berl. 1889) 26. M. Hart-
mann Ztsclir. d. Deutsch. Palastinavereins XXII
135. Le Strange Palestine under the Moslems
{Lond. 1890) 3^5. Kiepert FOA Heft V (1910)

S. 4a. Baedeker Palastina u. Syr.'' 326,

[Streck.j

Harauso oder Harouso, Beiname eines ort-

lichen Gottes Boceus (s. d.) von Boucou en Sau- 10

veterre de Ne'bousan im Val d'Aur in den Pyre-

niien, einem Seitental am obersten Lauf der Ga-

ronne im einstmaligen Gebict der Convenae in

Aquitania. Diesem (wohl iberischen) Lokalgott

haben zwei AngehOrige derselben Familie, wahr-

scheinlicb Vater und Solm, zwei Marmoraltare

geweiht (jetzt im Museum zu Toulouse), CIL XIII

78 Bocco Harausoni M. Valerius) Fuscus v. s.

I in. und 79 Bocco Harousoni M. Valerius Fusci-

nus v. s. I m. Holder Altkelt. Sprachsch. s. v, 20

Roscher Myth. Lex. s. v. [Keune.]

Harenatiuui s. Arena cum.
Hariasa, Ortliche nicderrhcinische Gottheit.

Der dea Ilariasa war im J. 187 n. Chr. von
einem aus Xanten (Colon ia Ulpia Traiana) stam-

menden bef^rderten Reitersoldaten einer in Eoln
stehenden Ala eine Inschrift geweiht, welche 1674
zu Koln gefunden wuTde, seitdem aber ver-

schollen ist, CIL XIII 8185. Roscher Myth.
Lex. s. v. [Keune.] 30

Harii. Nach Tac. Germ. 43 einer der fiinf

Hauptstamme der in historischer Zeit zwischen

Sudeten und Weichsel wohnenden Lugier: latis-

sime, patet JAigiorum nomen in plures civitatcs

diffusum. valentissimas nominasse suffzewt,

Ilarios, Helveconas, Manimos, Ilelisios, Nahar-
navalos. Ihre Sitze lagen wohl im heutigen

tSchlcsien, an der oberen Oder. Sie werden sonst

nicht erwrahnt; nach Much Stammsitze 28. 40.

Schmidt Gesch. der deutschen Stamme 475 40

sind sie identisch mit den Charini, die Plinius

n. h. IV 99 als Teil der Vandilier nennt. Miillen-

hoff Z. f. d. Altertum IX 247 vermutete, dafl

sie gar kein Volk, sondern nur die Kriegerscharen

der lugischen Volker gewesen sein. An Macht
iibertrafen die H. alle Nachbarn und wuBten sich

ihnen durch sehr eigenartige Kriegsbrauehe furcht-

bar zu machen : Tac. Germ. 43 ceterum Harii
super vires, quibus enumerator paulo ante popu-
los anteceduni, truces insitae feritati arte ac 5(1

tempore knocinantur : nigra smda, tincta cor-

pora; aims ad prodia nodes Jegunt ipsaquc for-

midina atone umbra feralis exercitus terrarem
inferunt, nullo hostium sustinente novum ac
relut infernum adspeetum; vgl. Weniger Arehiv
fiir Religionswissenschaft IX 201 ff.. nach dem die

lnerkwiirdigcn kriegerischen Sitten der H. einen

religiosen Hintergrund haben: anders Mullen-
hoff D. A. II 117. IV 490. [Rappaport]

Harimella, Gottin, welcher ein Gamidiahus 60
{Gamidianus?) zu Birrens bei Middlebv in Bri-

tannia einen (jctzt verschollenen) Altair geweiht
hat, CIL VII 1065. Der Stifter war vermutlich
ein AngehOriger, arefarius) nach Hiibner,
ar(morum) cfustos) nach Bergk, der eohors II

Tungrorum; die Gottheit ist daher eine germa-
itische (harimella = Volkagericht , Malstatt),

ihrem Namen ahnlich ist der Name einer Ort-

schaft Harimalla an der Maas unterhalb Heri-

stall in Belgien. Bergk Zur Geschichte u. To-

pogr. d. Rheinlande in ro'm. Zeit 124 (Bonn.

Jahrb. L"\T!I 29). Roscher Lex. d. gr. u. rom.

Mythol. s. v. [Keune.]

Hariobaudus. 1) Xonig eines Toils der Ala-

mannen, die er gemeinsam mit seinem Bruder
Macrianus beherrschte. Als Iulian 359 verwu-

sfcend in ihr Gebict cingefallen war, baten sie um
Frieden und erhielten ihn bcwillisrt, Ammian.
XVIII 2, 15. 17. 18.

2) Hariobaudes, Tribunus vacans, von Iulian

im J. 359 als Gesandter und Spaher bei den Ala-

mannen henutzt. Ammian. XVIII 2, 2. 7.

[Seeck.]

Haris
?
Ort in Kleinarmenien. an der Strafie

Draconis-Zimara. Tab. Peut. XI 1 (Miller). Nach
R. K i e p e r t Karte von Kleinasien B V und FOA
VIII, Text 16 ist es = Gokseki; Yorke Geogr.

Journ. 1896 VIII 465 verrnutet, daB es mit

Hassis (s. d.) identisch ist. [Ruge,]

Hariza, auf der Tab. Petit. Ortschaft Ar-

meniens an der Route von Artaxata nach Rau-
gonia, von diesem 24, von jenem 80 rom. Meilen

entfernt. Die Strasse lief im Araxestal und zwar

am Siidrande aufwarts nach dem Hauptorte Ka-
gyzman, der altarmenisch Kalzvan heiBt (Hub s ch -

mann Altarmenische Ortsnamen 363) und von

Tomaschek dem leisen Namenanklang zu Liebe

mit Colchion der Tab. Peut., 24 Meilen westlich

von Raugonia gleichgesetzt wird (s. o. Bd. Ill

S. 2022 Art. Chadas). Aber die Distanzen der

Tab. Peut. wurden dann sehr stark uberschatzt sein,

so daB eher Raugonia in Kagyzman seinen Platz

finden durfte, zumal es Kreuzungspunkt mehrerer
StraBen und durch Vignette ansgezeichnet ist.

H. muG dann weiter ostlich in der Nahe von
Parnaut gelegen haben. K. Miiller (zu Ptolem.

p. 941) wollte H. mit Aruzis der Ptolemaios-

Karte gleichsetzen , auch er durch ISTamenan-

klange Avenig glucklich geleitet. [Kiessling.]

'AQfia. 1) Wagen im weitesten Sinne des

Wortes. Homer und Xenophon bezeichnen mit a.

besonders den Streitwagen, PindaT und andere

hauptsachlich den Rennwagen. Bei Homer werden

noch die Streitwagen zum Wettreunen beniitzt

;

vgl. vor allem II. XIII 286. 304. 319. 334f.

Aber auch spater behielt der Rennwagen im all-

gemeinen die Form des alten Kriegswagens bei

;

vgl. Reinach Repert. des vases II 124. 125. 70.

I 199. Teile des a. nach Homer II. V 838. VI
42. X 475. XIII 30. Pollux I 142f. VII 116 und
Lexikographen. Man vergleiche dariiber den Art,

Kriegswagen. Ginzrot Die Wagen u. Fuhr-

werke der Griechen u. Romer usf.. Munch. 1817
Bd. I, bes. S. 11 If. Saglio Art. currus bei

Daremberg-Saglio I 2 S. 1633f. (Hauptarbeit

mit vielen Abbild.). He 1 big Das homer. Epos
aus den Denkmiilern erlautert 88f. Xuoffer Der
Rennwagen im Altertum I. Teil . Diss. Leipzig

1904. " [E. Schneider.]

2) Ortschaft in Boiotien. Der Name wird in

Zusammenhang gebracht teils mit dem Untergang
des Amphiaraos , Paus. I 34, 2. IX 19, 4; Apollo-

doros (Schwartz; o. Bd. I S. 2867, 47) bei Strab.

IX 404; weitere Stellen bei Unger Thebana
Paradoxa 164ff.; o. Bd. I S. 1888, 4ff. ; teils mit der
Errettung des Adrastos, Apollod. s. o. nach Philo-
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choros FHG I 392. Eustath. 266, 35 = Schol. B
II. II 499, vgl. Knauss De Steph. Byz. Ethn.
exemplo Eust., Diss. Bonn 1910, 43. Bethe Theb.
Heldenl. 66. H. lag nach Paus. IX 19, 4 an der

Strafie von ThebennachChalkis zwischen Teumes-
sos (heute Messowuni) und Mykalessos, Tgl. Paus.

I 84, 2 und Strabon s. o. Danach hat Ulxichs
Reisen und Forschungen II 2!) die kleine Ruinen-

statte von Kastri mit H. identifiziert. Sie ist

auf der Carte de la Gxcce eingetragen und liegt

auf Kauperts Karte von Attika 1 : 100 000
nordwestlieh von dem verlassenen Dorfe Kapan-
driti auf dem Auslaufer des Lyko Yuni , um
dessen Fu8 die moderne Strafie von Thcben nach
Chalkis nordwestlieh von Punkt 156 herurnbiegt.

Vgl. Bursian Geogr. 1 217. Hitzig-Bliininer
Paus/ HI 1, 442. Eine genaue Beschreibung der

Kuinen gibt Lolling Urbaedeker 19 (s. clariiber

Bulle Orchomenos I 116, 2): ,Die Befestigung

nimmt nur den dem Wege nach Cbalkis am
niichsten gelegenen Teil der oberen Flache ein.

Trotz der geringen Ausdehnung der Ruinen (kamn
100 Schritt lang und breit) kann man doch
innerhalb der grofleren Umfassungsmauer noch
eine kleinere, den Westtcil der Befestigung cin-

nehmende 35' breite Abteilung erkennen. Im
Inneren des grofieren 6'stlichen Raumes bemerkt
man Reste alter Bauten. Tiirme sind nicht vor-

handen , dagegen springt von der Ostmauer ein

besonderer Torbau hcrvor, der zar Hitlfte zexstoxt

ist. Die Mauer ist 5' breit und aus kleinen und
nicht immer sorgfaltig behauenen und gegla-tteten

Polygonen aufgebaut*. Nach Ulrichs sind die

Nordmauer und die Quermauer aus grofien be-

hauenen Steinen erbaut. Leake N. G, II 247

passierte die Stelle von H., ohnc es zu merken,
und sptzt infolgedessen H. und die anderen Ort-

schaften 250ff. zu weit nach Osten. B o 6 (Wan-
derungen I 109) halt Dxitsa fiix H.; dorthex

stammen also auch die Steine IG VII 629 und
634. Fxazex, der die Gegend nur aus der Feme
gesehen hat (Paus. V 66), vexlegt H. in den Pafi

von Rhitsona (62). H. wird im SchirTskatalog er-

wahnt (II. II 499). Spiiter hat es verrnuthch erst zu

Mykalessos gehort, dann zu Theben (Meyer Theo-

pomps Hellenika 97), eudlich in hellenistiseher

Zeit zu Tanagra (Strab. s. o. und 405 ~ Apollodor

nach Schwartz o. Bd. I S. 2867 , 54). Nach
Philochoros (s. o.) genossen die Einwohnex Isopo-

litie in Argos. Strabon nennt H. eine «w,«^ egy/uos

(IX 404), und Paus. IX 19, 4 sah nur noch igehzia,

3) Einen See in Boiotien namens H. envahnt
Aelian. var. hist. Ill 45. Philippos II. ist durch
ein Orakel vor dem (ig/ia geuaxnt; er meidet in-

r'olgedessen den Ort H. (Nr. 2) nach Val. Max. I 8, 9.

Xepot. ep. Val. Max. 1X21. Doxopatxes rhet. Graeci

II 475. 28ff. Walz. Aelian dagegen uberliefert eine

Variante, die den Philippos ermordet werden lafit

rt/v Qr]fia\'yJ]v -zegie'/.Oovto. Xi^ivtjv zijv Hakoviisrip'

Zigfia. Oflenbar liegt ein grobes Mifiveistiindnis

vor, und damit verliert auch die topogxaphische

Angabe alien Wert. Ampelius 8, 9 Boeotiae lacus

saeer, ubi Amphiaraus deioratus est vermag sie

nicht zu stiitzen. Damit sind auch die Versuche
hinfallig, den See zu bestimmen: Ulrichs Reisen
und Forschungen I 258 (— Paralimni). Bursian
Geogr. I 200 (= Likeri); vgl. R. Kiepert For-
mae XIV Text 3. [Bolte.]

4) Felsen imParnassos, heute »? Ilavayia (Roffc

, Konigsreisen II 86, 12). Strab. IX 2, 11 p. 404
. . . "AQfxazog zov xaxa ti?v 'Azxix^v , o sort sibqi

$v\f}v , drjfiov r7\q 'AtrtKv^, opoQOV xfj Tavdygq.
Die hier exwahnte Ortlichkeit vexdankt ihren
Namen der eigenartigen Gelandeformation. Schon
von Athen aus kann man den langgestreckten
Felsriicken sehen, dor nach Westen steil ab-
fiillt, so daB in der Tat eine gewisso Xhnlichkeit

10 mit dem Wagenstuhl eines antiken Streitwagens
vorhanden ist. In der Richtung auf dieses H.
pflegten die Pytha'isten in Athen vom Heiligtum
des Zevc "AatQajtaiog aus alljahrlich zu bestimm-
ten Zeiten innerhalb dreier Monate den Blitz zu
beobachten; vgl. Strab. IX 2, 11 a. O. fihmov-
tojv (se. tojv flv&atOT&v) d>$ sjiI to "Agpa xai
TOTE ZTSfUlUVTOJV T7fV $VOl<XV dg AeltyOVS , OTOLV

aozgdyrnvza i&aat. Milchh6fer Karten von At-
ika Text VII/VI1I 10. [Kolbe.]

20 Harmachis. 1) Eine besondere Form des agyp-
tischen Gottes Horus (s. d.) als Sonnengott, ag.
Har-achte, d. i. Plorus, der im Horizont beiindliche,

der Gott der aufgehenden Sonne. Die grieehisclie

Form "Ag/Liax'-i ist so zu erklaren : die Sphinxe, be-

sonders der Sphinx von Gizch, gelten spatcstens

seit dem ncucn Reich als Bilder des Horus und
lieiBen als solebe : Har-cm-acht, Horus im Horizont
= "AQ{.taxtg. Mit diesen haben die Griechen den
Har acbte. der im Agyptischen davon unterschieden

30 wird, identifiziert; s. Erman Die Sphinxstele; S.-

Ber. Akad. Berl. 1904, 16. L^eper.]
*2) Harmachis (der Name zuerst falschlicli

Ilormt [Brugsch A. Z. XVI 44 1 und Ilorhotep

[Revillout "Rev. arch. N. S. XXXIV 833] ge-

lesen) begegnet uns in demotischen, aus der The-
bais stammenden Papyri, die allgemeine Erwa-
gungen der Zeit des I'linften Ptolemaios zuweisen
(Spiegel berg Dem. P. Berl. 3142 -4- 3144. 3145.
Dem. P. London, pnbl. Rev. Cgypt. II 16. Dem.

40 P. Marseille, publ. Rev. egypt. I 121, 1), als Name
eines agyptischen Konigs, dessen Herrschaft nach
den Datierungen mindestens sechs Jahre gedauert
hat. Man hat diesen einheimiseh.cn Konig mit Recht
allgemein mit dem grofien, soivohl in Unter- als

Oberiigvpten ausgebrocbenen Aufstiind, der uns
fiir die 'Zeit von 207/6—186/5 v. Chr. hezeugt ist

[s. z. B. hierogl. Ins.-br. Edfu. publ. X. Z. X VI 44/5.

P. Tor. I 1 Col. 5. 27ff. Gr. Inschr. P. S. B. A. X
382. Polyb. XXII 7), in A'erbindung gebracht und

50 t'erner als scin Herrschafts^ebiet Oberagj-pten an-

genommen. ^Vieweit freilieh hier seine Macbt
gereioht hat, ist ungewiH, da wir aus derselben

Zeitperiode noch zwei weitere oberagyptische Ge-
genkGnige. Anchmachis und Hr . . . (s. d.) kennen.

fur die 14 bezw. 10 Beglerungsjahre bezeugt sind

ffur Anchmachis vgl. Dem. P. Marseille, publ. Kev.

t-gypt. II 148, 7); es miissen also zum mindesten
z^vei Herrs<;her zugleich in Oberagypten geboten
liaben. Unbegriindet ist ierner die Behauptung

60Revillouts Rev. egypt. X 86f., dali H. auch
iiber Memphis geherrscht habe (Spiegelberg
Arch. f. Papyrusforschung III 146). Die Be-
deutung des H. ist uberhaupt fruher allgemein
iibertrieben \vorden T vor allem im AnschluB an
eine Vernmtong von Brugsch, derzufolge roan

H. und ebenso auch Anchmachis als athiopische

Konige aufgefafit hat, die Oberagypten ftr sich

gewonnen batten (Revillout Rev. 3gypt. I
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148f. II 145ff. Krall S.-Ber. Akad. Wien, Phil,

hist. Kl. GV 369ff.). Dagegen Bouche'-Leclerq
Hist, des Lagides I 365, 2. IV 318, dessen Zweifel

an der Geschichtlichkeit dieser KOnige freilieh

zu weitgehend ist (die Aktpraskripte sind eine

unbedingt zuverlassige Quelle). Die alte Auffas-

sung ist aber jedenfalls durch den inzwischen

bekannt gewordenen dritten Konig erledigt: man
hat in H. einen einhcimischen Fiihrer der Auf-

standischen zu sehen, einen der agyptischen dvvd-

oiai, wie uns Polybios a. a. O. deren mehrere

namentlich nennt Bedeutungslos wird man sich

aber H. doch wohl nicht vorstellen diirfen ; da-

fur spricht nieht so sehr sein Konigstitel als

die Tatsache, dafi er sich immerhin langere Zeit

gehalten hat und dafi nach ihm datiert worden

ist. Sehr wohl m^glich ist es, dafi H., wenn er

auch nieht AthiopenkOnig war, doch von diesem

untersttitzt worden ist (Agatharchides jrsyt sqv&q&s

OaXdcotjs, Geogr. gr. min. I 111). Die Zeit des

H. lafit sich nicht genau bestimmen, da wir mit

der Mciglicbkeit des Nebeneinander-,RegieTens'

zu xechnen haben; da aber in Anbetracht der

sachlichen Angaben einer Urkunde vom 7. Jahre

des Anchmachis (Spiegelberg Dem. P. Berlin

3146 A u. B) dieser ein Dokument vom 6. Jahre

des II. vorausgegangen sein mufi, so darf man
H. etiva in die erste Halftc der Aufstandszeit

setzen. [Walter Otto.]

Harmais (Manetho bei Jos. c. Apion. 1, 14

"Appais ; Sothisbuch p. 293 nx. 46 'Agfiaiog ; Afri-

canus Dyn. 18 nr. 14 'Agfisaig; Eusebius I b 1

T)yn. 18" nr. 12. Eusebius kanon. Sync. p. 135

Hgfiatg). Bei Manetho und seinen Epitoma-

toren ein Konig der 18. agyptischen Dynastie,

wahrscheinlich zu identiiizieren mit dem Konig
der Denkmaler Haremheb. Er ist dei Neube-

griinder des agyptischen Reich.es nach den Thron-

wirxen unter den letzten KetzerkOnigen (Nach-

t'olgem Amenophis IV.). Unter Amenophis IV.

bereits ein bochstehender Offizier, mit dem Ko-

nigshause vielleicht verwandt, gelangte er unter

den kurzlebigen Nachtblgern des kOniglichen Fa-

natikers zu gewaltigem Einnuli. Ein treuer An-
hanger des alten Amonglaubens, ist er ott'enbar

durch die Unterstutzung der Amonspriestersehaft

auf den Thron gelangt. Er stellte die alte Reli-

gion im Lande ivieder her und vrar bemiiht, das

Andenken an die Herrschaft der Ketzer grundlieh

zu vemichten. Zu grofieren Kriegen kam er nicht,

den Riickgang der agyptischen Herrschaft in Sy-

xien konnte er nicht aufhalten. Ein grofies De-

kret von ihm erzahlt, wie er der Rechtsunsicher-

heit im Lande zu steuern suchte. Vgl. die Dar-

stellungen agyptischer Geschichte z. B. Wiede-
mann I 408." Ed. Meyer 269. v. Hissing 53;
bes. Breasted-Banke 315ff. und Ed. Meyer
Ag. Chronologic 8SiT. [Pieper!]

Harmaktika (Ptol. V 10, 2) s. Armas t ika.
"A^fArdfia^a, persischer Reisewagen, hauptsach-

lich fiir Frauen. Das Gefahxt kam natuxgemafi
zuerst den kleinasiatischen Griechen zu Gesichte,

von welchen es wohl auch den aus d^fta und
$na£a zusammengesetzten Namen erhielt. Nach
Griechenland gelangte diese Wagenart unscres

Wissens zum erstenmal in der Zeit der Perser-

kxiege, ohne indessen dort heimisch zu werden.

Herodot VII 83 spricht von den zehntausend

Unsterblichen im Pexserheere des Xexxea, die

auf a. ihre Kebsweiber und eine zahlxeiche Diener-

schaft mit skh fuhrten; und IX 76 erzahlt er,

dafi nach dex Schlacht bei Plataiai eine Frau zu

den Griechen ubergelaufen kam, sich dem Pau-

sanias zu Fiiflen waif und ihn bat, er moge sie

doch befreien. Sie sei die Tochter des Hegetorides

aus Kos und vom Perser Pharadantes gewaltsam
zum Kebsweibe gemacht worden. Von dieser

10 Frau heiBt es ,sie schmuckte sich und ihie Magde
xeich mit Gold, und in ihrem schonsten Kleide

stieg sie aus dex a, aus.'

Die persische Gewohnheit, Frauen auf d. mit

in den Krieg zu nehmen, beschrankte sich nicht

auf die Zeit der Perserkriege. Auch Xenoph.

Cyrop. IV 3, 1 envahnt Perser, denen ihre recht-

maftigen Gattinnen samt Nebenfrauen, also ein

ganzer Harem in d. auf dem Feldzuge folgten.

Aufierdem nennt Curtius III 3, 23 fftnfzehn sog.

20 d. mit den Konigskindern und ihren Erziehern,

welche hinter den Wagen (currus) der Konigin

Mutter und der Gemahlin des Dareios einher-

fuhren. Nach Diod. XVII 35, 3 fanden die

Makedonier nach der Schlacht bei Issos das per-

sische Gefolge im Lager des Dareios. Der Schrift-

stellex exwahnt die Reisewagen ebenfalls, gibt

ihnen aber den allgemeinen Namen aQfxaza, ohne

die 15 d. des Curtius auszuscheiden. Dagegen
fiigt er eine wichtige Bemexkung hinzu, dafi nam-

30 lich die Frauen das Heer nach alter Persersitte

begleiteten.

Die a. wuxde abex nicht etwa ausschliefilich

in Kxiegszeiten vexwendet; sie bildete vielmehx

den gewohnlichen Reisewagen vornehmer Perse-

rinnen. Auf dex d. fahren z. B. Panthea, die

Gemahlin des Abxadates (Xen. Cyrop. VI 4, 11),

das Gefolge des Kyxos (Xen. Cyrop. Ill 1 , 8),

die Kilikexkonigin Epyaxa (Xen. anab. I 2, 16),

Stateira, die Gattin des Axtaxexxes Mnemon (Plut.

40 apophth. xcg. 173F; Axtaxexxes 5). Wir wissen

auch, dafi gelegentlich sogax Manner die d. be-

stiegen (Hexodot. VII 41. Xen. Cyxop. ni 1, 40.

Axistoph. Achaxn. 70). Wenn zwar Lysitheides

den Themistokles auf einex d. zu Axtaxerxes fuhreu

lafit, so tut ex dies nur, um seinen Schutzling

ungeschoren foxtzubxingen. Diodor XI 56, 7f. und
Plutaxch Them. 26 bezeugen namlich tiberein-

stimmend, dafi die Pexsex ihxe Gattinnen, Neben-

frauen und Sklavmnen auf verdeckten Wagen zu

SObefordem pflegten, um sie den Blicken der Neu-

gierigen zu entzieben. Diodor sagt em dsnjvqg

xexov/ufihtig , Plutarch im r<Lv do/^a/na^ojv und
z\vax vno oxtp'dq xvxXa) vtsgiyQaypihag, Diese

Sitte machte sich Lysitheides zunutze.

Wie wir aus den beiden Stellen ersehen, hatte

die d. — denn dafi Diodox hier mit dex djt^vri eine

a. meint, ist doch Mar — ein xingsum laufen-

des Vexdeck odex einen Verschlag; diese oxr\vr\

konnte abex weggezogen werden, wie aus Xen.

60 Cyxop. VI 4, 11 erhellt. Denn nach jener Stelle

wurde Panthea in die H. gefuhrt und die Ver-

schnittenen und Dienexinnen xaxafiXivavzeg xclte-

xdXvyav jfj oxtjrfi. Es wird weiter nichts sein

als eine avXaia oder ein stagajiezaafia , eine Art
Vorhang. Die verdeckte aniqvri des Diodor war
namlich ebenfalls mit noXvxeSieat jiaQourttridofiaoiv

ansgestattet, und Stateira tohr auf einer d. mit
zurflckgeschlagenen Torhangen (avXctfa) oder gar
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ohne solche (yvfiv rj x&v ciaQanszaofidrmv) , damit

die [Jntertanen sich ihr grufiend nahen konnten.

Die Yorhauge waren oft reich gesehmiickt, einzelne

Wagenteile vergoldiet oder aus Gold (Diodor. XVII
35, 3. Lucian cpist. saturn. II 29).

DeT Umfang der a. muBte gclegentlich ziem-

licli grofi sein, Panthea wurde ja in dieselbc

hineingelegt , und die persischen Gesandten bei

Aristoph. Acharn. 70 versickern , daB sie in den

vorhebt nnd Diodor wenigstens andeatet, Trenn

er die Belagerung der Stadt an die Ereignisse

im Reiche des Sambos anschlieBt und sie auBer-

dem die ,letzte Stadt der Brachmaneii' bezeichnet,

die er falschlich als ,e&vo?
1 und zwar gcra&e das

A
r
oik des Sambos auffaGt. 2. H. ist die letzte,

d. h. slldliehste Stadt dieses Koriigs (Curt: in
regno irno), sehr nahe bei Patala (Cart, kine in
proximam gentem Pataliam perventum est);

weich gelegen liaben. Ubrigetis bentitzte das 10 vgl. auch Strab. C 701. 3. H. stand unmittel-

weibliche Kriegsgcfolgc die Reisewagen wolil auch

als Lagerstatte.

Die a. war jedenfalls vierraderig. Lafaye bei

Darernberg-Saglio III 1 veroffentlicht unter

Abb. 3701 ein assyrisehes Relief aus dem Briti-

scben Museum, das er zur Erklarung des Namens
a. herbeizieht. Wir sehen da einen vierraderigen

Wagen; daruber liegt auf der Yorderackse cin

kalbkreisfOrmiger, nach vorn gcscklossener Kerb,

bar am Indus (so ausdrticklieh Curtius; dasselbe

folgt aber aucb aus Diodor, wenn er sofort den

xazautiovs Alexanders ds zov
'
Qasavov anschlieBt).

Freilich mag man einwenden, daB diese An-
setzitng nur erne Kombination sei , verursacht

durch die irrige Yerknupfung der hicrhcr geh.3-

rigen Ereignisse mit der Stromfabrt nach Patala.

Aber gerade bostimmte Angaben in den Schriften

der Expeditionsteilnchmor iiber die Lage H.s am

der als Standort der Kutscher diente; dabintcr 20 Indus und die Xachbarsckaft Patalas sokeinen in

stent auf der hinteren Acbse ein geschlossenes

Yerdeck. Das gauze Gefahrt sieht ciner Post-

kutsche nicht imakulich. Der Yorderwagen mit

dem Korbe soil nun nach Lafaye die aoua sein,

und in der Tat gleichfc cr ein ein griechischen

Kriegs- oder Kcmiwagen; den Ilinterwagen mit

dem Yerschlag neimt der frauz'jsische Gelehrte

die <%ua£u der Reisenden. Die Erklarung ist nicht

ganz von der Hand zu welsen, trotz des assyrL

schen und niebt persischen Ursprungs des Reliefs 3

und obglcich die eigentliche Kutschc kleiner ist,

als man nach den vorstchenden A usfuhrungen er-

warten solltc. Mehr als 4— Personeri fanden

darin keinen Platz, und liegcn konnte man nicht

in ihr. Dock werclen kauni alle Reisewagen von

gleicbem Umfange gewesen sein.

Schliefilich diirl'cn wir nicht unerwahnt lassen,

daB Aelian XII 01, Athenaios ^
^

206 E und Dio-

dor XYIII 26. 1. 5 dem Leieben wagen Alexanders

d. Grr. den Namen «. beilegen.

nach Diodor vierraderig. Auf den zwel Aehsen

lag ein Gestell; auf diesem ruhtc ein ionisches

Peristyl, von einem gewolbten Daebe ulierragt:

innerhalb des Peristyis king ein goMgewirktes

Netz. OfTenbar sab der Leiehenwagen des grolien

Makedoniers eincr «. glei'-h, woraus wir ivicder

schlielien diiri'en, daB" d^r persisclu? Reisewagen

ungeiiihr die Gestalt eines lieutigen l'.eiclien- oder

Gesellsckaftv.agens besaii

kritiscken Gei stern die Vorstellung hervorge-

rufen zu liaben, wenigstens die Einitabme H.s oder

iibcrbaupt alle Unternchmungen im Land der

Praesti und des Sambos muP>ten nach der defi-

nitiven Abfahrt der Flotte Alexanders von der

viel iveiter im Xordcn gelegenen ilauptstadt des

Mnsikanos nach Patala sfcittgefunden kaben. So

erklart sick jedenfalls die falsche Anordnung der

Ereignisse am besten.

Das Land des Musikanos kann nur in den

sehr fruchtbaren Strie}ien beim lieutigen Bhakar,

die Hauptsta.lt desselben in dor Paiit tens tiltte

des seit dem 10. Jkdt. verfallenen Al Rut, etwas

siidostlich von Phakar, gesuckt werden. Zwischen

Bbakar und Haideivibad (= Patala) dehnt sick

die groBe westli'dio Ausbiegung des heutigen

Indus I aufes, die das altera Hauptbett des Stro-

mes, I'uruni genannt (s. u. Indus), fast gerad-

linig alisckneilet; mag jencs damals iiberhaupt

Dcrselbe war 10 nock nickt bestanden kaben, auf diesem ist jeden-

falls die Llotte Alexanders ab warts gefabren.

\
r

on Al-Rur untcrnimmt Alexander seinen Streif-

zug ^ (A<in Portik^nos (i)xikanos) und die Praesti,

die keinesfills. wio Lassen wollte, am alten In-

dus siidiick von den Jlusnika zu suchen sind.

Sunst wiirde sick Alexander natiirlieh der Flotte

bedieiit kaben und in Cbereinstimmung mit sei-

1-iciii Hauptplan. tlie Mlindung des Stromes und

den Ozean zu erreiehen, von der Hauptstadt des

Als Zu^tiere fur die d. dienten nadi Plut. 50 Musikanos, wo alle-; auf das beste goordnet scbien

Alex. 1^ Maultiere; aueb der Lei^keuwagen Alex-

anders war mit Maultieren bespannt.

Literatur: Ginzrot Die AVagen u. Fukrwerke

der Griecken und li-mer, Miincken 1817 I 453.

Lafaye bei Daremberg-Saglio III 1. I
1

.

[X. Schneider.]

Harmastus (Plin. n. h. YI 29. 30) s. Anna-
s tika.

und iim niclits inebr hielt, sofort iluiiabwarts

gefabren sein. Da die Landexp edition von den

Praesti sofort ins Land der .Berginder und des

Sambos ausgedeknt ivurde und dieses sicker

zwisehen dem neueren Strombett und dem ga-

dnisisehen Ruudgebirge gelegen war, wird das

Furstentum des Portikanos gleick falls am west-

lichen Rand der Tndusnicderung , nach Westen

von Bkakar und nack Xordenvon Sehwan (= Sin-Harmatelia
?
Stadt im Flackland des unteren ..__

Indus, Diod. Sic. XYII 103 und Curt. IK 8, 17ff., 60 doinana, Residenz des Sambos) angesetzt tverden

der aber den Namen der Stadt nickt nennt. Die mussen. Yon Sindomaua kehrte Alexander an

Feststellung ikrer Lage stoBt auf groBe Sckwie-

rigkeiten, wcil die hier sieh abspielenden Ereig-

nisse des Alexanderzuges bei Arrian iiberhaupt

ubergangen, von Diodor und Curtius nachweis-

lich falsck eingeordnet sind. Von ihren Angaben
Bind folgende wichtig: 1. H. geliOrte znm Land
des Badja Sambos, wie Curtius ausdrucklicri her-

den Purana-Indus zuruck und sicberte H., ,die

auBerste Brahmanenstadt', von der er sich dann

wieder nach Norden fluBaufwarts wandte, uru

den unterdessen gleichfalls abgefalknen Musikanos

zu ziichtigen mid die in seiner Hauptetadt rtatio-

nierte Flotte'wiedennerreichen. Avdaemxatdtdovs
nach Patala wurde dann E. ein rweitesMaI berflbrt .
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Man sieht, die Besthnmung der Lage H.s

hangt wesentlieh von der Ansetzung Pataias ab,

die freilich strittig ist. Wir werden es in Hai-

derabad linden (s. n. Patala). Dann kann H. mit

Cunningham kaam anderswo gesncht >verden als

in der beruhmten mittelalterlichen Stadt Brab-

inanabad, 80 km nordostlich von jenem. Die teil-

weise senr gut erkaltencn Ruinen liegen an einem

alten Indusarm und breiten sich wreit in der

Wiiste aus, die sie umgibt, seitdem sich der Strom 10

von hier vollig zuruckgezogen und die kostbaren

Trrigationswasser mit sick fortgetragen hat. Die

Katastropke fallt ins 10. oder spatestens 11. Jkdt.

und wird von der Tradition, nickt okne Zu-

stimmung der geologiscken Wissenachaft, auf

starke Erdbeben zuriickgefukrt. Wenn sick die

mittelalterlieke Stadt durch ihren Namen als

eifrige Verehrerin der brahmanischen Religion

bckennt, so war auch im Altertum der Einfiufi

der Priester kier besonders stark. Als sick Haupt- 20

stadt und Land des Sambos sckon vollig unter-

worfen batten, ftainmtc in H. nook cinmal der

von den Rrahmanen zu religiOsein Fanatisnvus

gesteigerte nationale Widerstand gcgen die Ma-

kedonen bell auf. Die Stadt keiftt oyvod (offen-

bar durch ibre Lage am alten Indusstrom) xai

ft-eydki] ; die Einwohncr vertrauten auf ihre Tapfer-

keit, ilire vergifteten Wailcn und die dvcymQiai,

die wohl in den zahlreichen , vom Indus sick

abzweigenden Bewasserungskanalen bestanden. 30

Einige" Diodorkss. lescn Harmafa satt H. , eine

alte^Lesart, die sckon Stepk. Byz. kennt und

y.itiert (s. Harmal Ein almlickzusaramengesetzter

Ortsname fand sich an der Malabarki'iste, Arma-

gara. Lassen( I. A. II 188, 2) erklart das Sanskrit-

wort Arinatala als /Palastboden'. [Kiessling.]

Harmateus CAo/mzsvs). Epiklesis des Hermes

in Erythrai. Dittenberger Syll. II 2 000, 142

'Eo/inv TJvliov 'Ag^iatiojq. Der Gott des Yerkekrs

(.CEnodios) ist" auch der Besckutzer der Wagen- 40

f'ahrcr. der (jott der Agone (>, Enagonios) ist

aucb der Scbutz der Rennfabrer. [.lessen.]

Har[ma]tioS, Bildhauer, arbeitete gemeinsam

mit Hera[klei]des, Sobn des Agaju]os von Ephe-

sos. eine als Mars erganzte Figur in Louvre

iir. 411. Clarac, Musi^c'de Sculpt. Taf. HDL 1439,

die spiitestens in hadrianischer Zeit. wabrschein-

lich jedoeh frliker entstanden ist. Die Datierung

beruiit auf den Sokriftformen der an der stanini-

fnrmigen Sttitze angebrackten Signatur and auf 50

dem hi augastei scker Zeit besonders beliebten

Gcwandmotiv, das ym einer fur den spiltesten

Helleiiismus und die erste Kaiserzeit bezeiclinen-

den Gruppe von Motiven geliort. Gcgentiber

Liiwvs vorsicbtitrer Bewertung der Schriltkri-

terien (2.—1. Jkdt.. viclleiclit nock spater) gibt

Kaibel an, daB die Form des £ erst in ka-

drianiseker Zeit auftrete (Lf.iwv Insekr. grieck.

Bildkauer 293. IG XIY 1244).' Ob dies Ergeb-

nis der allgemeinen Statistik zwingend ist, kann t\()

fraglicb sein, denn das £ zeigt die gebrockene

Form nickt immer, sondern nur auf der Wolbung
neben dem Astknorrcn. Der Mantel ist so urn

die Httften gescklungen, daB er die Unterschenkel

frei laBt; ein Bansch legt sich vora Rucken her

auf die linke Schnlter, das Ende fallt fiber den

linken Unterarm nach auBen. Die Hauptbeispiele

dieses Motivs, das wohl zuerst an dem in sulla-

nische Zeit gehSrenden Friese von Lagina auf- '

tritt (Reinach R<5p. des Rel. I 171, 2. 175, 35),

sind zwei Grofibronzen augusteiscber Zeit und das

Augustusrelief von S. Yitale in Ravenna (Ber-
noulli Rom. Ikonographie II 1 Taf. t>. Arndt
bei Brunn-Bruckmann Denknl. gr. u. rOm.

Skulpt. Text zu Taf. 550 Abb. 2; Rev. arch.

1905 Y 37). Yon den Bronzestatuea stellt die

eine aus Herculaneum Augustus dar; sic ist als

Iuppiter erganzt (Am dt a. a. O. Abb. 1. Clarac
Taf. 405, 694). Die andere aus Rom tragt einen

bereits im Altertum aufgesetzten Kopf des Septi-

mius Severus, laBt sick jedoch nach der Arbeit in

friihere Kaiserzeit, nach der Ornamentik der Sckuhe

in augusteiscbe Zeit setzen (Fur twa ngler Samml.
Somzee 46, 70 Taf. 30. S. Reinach Rep. dc

la stat. II 573, 2). In der bei Panzerstatuen

ublicben ganz liohen Schtirzung crscheint das

Motiv bei der ausgezeiclmeten Statue Domitians

im Yatikan , Amelung Skulpt. d. vat. 3Ius. I

Taf. 21, 129. Ebenso gemeint ist es bei der

Darstellung des Iupiter conservator auf Erz-

munzen Domitians , nur ist dort der linke Arm
hock erhoben, also frei vom Gewaud (Over-

beck Griech. Kunstmythcd. II Mlinztafel II 39).

Eine abnliche Statue in Dresden ist als Iuppiter

erganzt (Clarac Taf. 400, 677). Yereinzelt und
in mehr oder minder aufgeloster Form iindet

sick das Motiv nock auf Sarkopkagen (z. B.

Robert II Taf. 15, 25a). Nach den Abbil-

dungen undatierbar sind z. B. der sog. Mareellus,

Clarac Taf. 925, 2344 A, dessen Kopf nickt

zugekort (Bernoulli Rom. Ikonogr. II 1, 125),

und die ctwas abweichenden Statuen in Beziers,

S. Reinach Rcpert, III 278. 4 (Motiv des Po-

seidon von Melos), und in Rom, Clarac Taf. 550,

1162. Matz-Duhn nr. 85 (Philoktet? ?). Bei

sitzenden Figuren erfakrt das Motiv eine Ab-

wandlung in der Weise, daB das racist zurtick-

gezogene reckte Bein vom Mantel mekr bedeckt

wird" wabrend das linke bis iiber das Knie nackt

beraustritt; ferner ist der linke Arm erhoben

wie bei dem 'Iuppiter conservator. Aucb die

Sitzfigurcn dieses Tvpus gekoren der erstcn Kaiser-

zeit an (z. B. Clarac Taf. 919, 2330. 935, 2386

[Kopf modern]. Reinach Rep. II 583, 2 [Kopf

fremd]. 582, 6 [cine miBlungene Zeichnung der-

selben Figur I 561, 2V|*. Fngleich haufiger ist

ein venvandtes Motiv. das eben falls am Friese

von Lagina vnrkommt (Bull. bell. XTX Taf. 12.

Reinach 173, 18t: der Mantel laBt die Schnlter

frei, bedeckt aber die Benge des linken Amies

racist in groHerer Masse {?.. B. Winter Kunst-

ge=ch. in'Bildem Taf. 81. 7. Amelung a. a. O.

Taf. 76, r,f»l [Kopf fremd]. Clarac Taf. 917,

4357 A. 944. 2419 [Kopf fremd]. 952. 2446 B
[Kopf fremd]. Reinach Rep. II 572, 7. 573, 1.

5. 8. 574, 3. 4. Ill 5, 1. 160, 1. 275, 1 [Kopf

fremd] |. Bei der Panzerstatue des Augustus von

Primaporta ist der Mantel wieder wie beim Do-

mitian hoher gescburzt Yon den bei Over-
beck Griech. Kunstmythol. II 141 augefuhrten

Zeus- bezw. Iupp iterstatuen dieses Typus ist nur

bei einer, nr. 43, der Kopf wenigstens schon im
Altertum aufgesetzt, die anderen konnen eben-

sogut von Kiiiserstatuen herruhren (dafi der

Kopf von nr. 40 fremd ist, gibt Helbig an,

Fuhrer durch d. SammL in Eoma II nr. 820).
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Auch dies Motiv kommt in entsprechender Ab- fremdem Kopf) auf einen Hermes der Wende des

wandlung bei Sitzstatuen vor, z. B. Reinach 5. und 4. Jbdts. v. Chr. zuriick. 'Him folgt

R6p. II 582, 5 (falls die Abbildung den Origi- Reinach a. a. 0., der in sebr oberflach-

nalzustand wiedergibt), und klingt auf Sarko- licher Weise zu zeigen sucht, daB die als At-

phagen Me und da nach (z, B. Robert II tache gearbeitete Kleinbronze aus Veil auf eine

Taf. 10, 22; die Medeasarkophage greifen auf die Alexanderstatue zuruckgehe, die im 3. Jhdt. v. Chr.

altere Form zuriick). Ein drittcs Motiv laBt den unter dem doppelten EinfluB des Leocbares und
Mantel in einfacher Schicht die linke Schnlter des Alexander Helios von Chares entstanden sei.

und den Arm verhiiHen , eine nur bei der uns Trafe das zu , so wiirde damit die historische

beschaftigenden hohen Schurzung seltene Form. 10 Stellnng des H, und Herakleides sowie des ganzen

Die einzige stehende romische Portratstatue dieses Kreises verwandter Motive vollstandig verschoben.

Typus, die ich nachweisen kann, ist zugleich der Die erstere Bchauptung 1st unbewiesen; es ist

einzige Yertreter der hohen Schurzung in der dazu nnr zu bemerken, dafi Arndt nach dem
spateren Kaiserzeit; der ,Aelius Verus' im Louvre, Ergebnis der hier Torgelegten UntersuchuDg das

d'E scamps Marbres Campana Taf. 91. Rei- Verb iiltnis zwischen den Augnstusfiguren und dem
nach Rep. II 573, 3. Ihm entsprechen zwei Poseidon von Melos genau auf den Kopf stellt.

Kleinbronzen aus Veii und Alexandria, deren Der Text zu E. A. 332 und Eeinachs Auf-

Deutung auf Alexander d. Gr. auf sich loeruhen satz sind jedoch Musterbeispiele dafur, wie eine

mag, da sie gewifi nieht alter, womoglich jiinger motivgeschichtliche Untersuchung nicht gefiihrt

als das 1. Jhdt. v. Chr. sind (Reinach Rev. 20werden soil. Zunaohst wird ohne weiteres vor-

areh. 1905 V 36, Taf. 11; Rep. II 505, 6. ausgesetzt, daG ein in der ersten Kaiserzeit ver-

III 274, 6. 8- Schreiber Bildnisse Alexanders breiteter Typus nach einem klassischen Vorbild

145) ; ferner griechische Grabreliefs der ersten kopiert sein iniisse — eine Methode, nach welcher

Kaiserzeit, wie Photogr. des Institute G.-R. 504, schon Dutzende hellenistischer Figuren ins 4. Jhdt.

und mit gewissen Abweiehungen auch spathelle- gesetzt worden sind. Ferner wird erklart , der

nistische ~ '""* '

m m
'

n n
*

" 1~ 1

254,

desluppitert „ . . .

118, 2, und Reliefs vom Bogen des Titus fiber den d, Antiken v. Florenz nr. 199. Der Asklepios

des Trajan in Benevent bis zum Bogen des Sep- 30 triigt ein langes Himation, der Hermes eine zur

timius Severus, sowie an Sarkophagon (Reinach Scite gezogene Chlarnys. Wie kann unser um die

Rep. des Rel. I 61, 4. 64, 1. 274, 1. 270, 2. Hiiften geschlungener Mantel ein Zwischending

Robert Sarkophagc III Taf. 24, 83. Clarac zwischen diesen Trachten sein! Er entspriiche

Taf. 146, 116). Die Beispiele auf Reliefs sind dem beruhmten Kreuzungsprodukt von Ente und

rereinzelt und zeigen teils eine Lockerung des Kaninchen. Indessen soil die splitrotfigurige Vase

Motivs. teils die Neigung, den Mantel wieder Compte rendu de St. Pctersbourg 1862 Atl. Taf. 3

tiefer herabzulassen. Eine Sitzfigur dieses Ty- den Schlufistem des Beweises liefern: der eleu-

und des Claudius von Lanuvium und Olympia, Kults 84ff.) soil die gleiche Tracht zeigen. DaB
s. Hegias Nr. 2; es findet sich vereinzelt und die Vase dem Ende, nicht deT ersten Halfte des

gelockert noch auf Sarkophagen, die ja durchweg 4. Jhdts. oder gar dem Ende des 5. Jhdts an-

mit alterem Gute scbalten (Robert II Taf. 8, gehort, mag aus dem Spiele blciben. Aber

21, T. 6, 20). Ein funftes Motiv hat fur sonst das am Bein gehaltene Ferkel ist fur die Be-

unbekleidete Figuren wenig Beifall gefunden, urteilung der Tracht nicht gleichgultig. Furt-

offenbar weil es keinen glucklkhen KompromiB w angler fand hier die Schurzung des Schweine-

zwischen idealer und realer Tracht darstellt; hirten, wozu man den Eumaios der Niptravase

ein reines Bcispiel bietet der Fries von Lagina, Mon. d. Inst. IX Taf. 42 vergleichen kann.

a. a. O. 174, 24; bei rOmischen Portratstatuen 50 Naher liegt jedoch eine andere Erklarung, auf

pflegt die Schurzung weniger hoch zu sein, Eei- wekhe Pringsheim hinfuhrt: es ist im wesent-

nach Rep. II 572, 5. lichen die Tracht des Opferdieners , die wir aos

Dieser ganzen Gruppe von Motiven ist die vielen Darstcllungen kennen ; man konnte es eine

hohe Schiirzung eigentiimlich; sie stehen damit Vorstufe dazu neunen: mit einem Griff kann die

im Gegensatz zu der grofien Masse der klas- typische Schurzung hergestellt werden. Diese

sischen und hellenistischen GewandfigUTen, von Tracht ist nun fur eine gewisse Klasse von

der Alxenorstele und vom Zeus von Olympia Mysten typisch: Tsir rinden sie auf einem eleu-

bis zum Poseidon von Melos und den spathelle- sinischen Relief aus romischer Zeit bei grofien

nistischen Ehrenstatuen und Grabreliefs. Ihre Knaben, zwischen ManDern und Frauen in ge-

allgemeine Verbreitung ist auf die erste Kaiser- 60 wobnlicher Tracht, die alle Bakchen tragen, bei

zeit beschrankt ; die Ausnahme des spateren einzelnen von den figurlichen GefaBen, in welchen

,AeHus Verus* bestatigt nur die Eegel. Ganz Furtw angler Eubuleus erkennt, z. B. Winter

anders urteilt jedoch Arndt a. a. O. und Arndt- Typenkatalog H 245, 7, und anf dem Knai der

Amelung Einzel-Aufnahmen antiker Skulpturen Ninnion, 'EtprjfA. oqx- 1901 Taf- !» tei Kn»»en]uid

zu nr. 332. Er fuhrt namUeh die AugustuB- Madchen, jedesmal im einzelnen etwaa verBchieden.

fignren von Herculaneum und S. Vitale auf den Das Vorkomnien bei bartigen Majnern vider-

Inppiter tonans des Leocbares und eine der zahl- rat die naheliegende Beziennng vd xolfec fop*

reichen Portratstatuen des zveiten Typus (mit iar(as\ die Beziehung auf das Ferkelopfer, sei es

Uuiu±aulvo

bei der Einweihung, sei es auderweitig, ist jedoch

auf Grund der erstgenannten Vase und der Terra-

«otte offenbar. Endlich hat Overbeck Griech.

Kunstmythol. II 574, 101 eine Statue des 4. Jhdts.

herangezogen : den sog. Hermes vom Capitol,

Clarac Taf. 859, 2170. Arndt-Amelung E. A.

nr. 455f. (vgl. Helbig Fiihrer 12 343 nr. 521.

Furtwangler Samml. Somzee 54f., wo diekunst-

geschichtliche Stellung richtiger beurteilt ist als

alteren Motiveu entwickelt worden sind. Bruna
uber Herakleides, Gesch. d. griech. Kiinstler I

5711 584. Overbeck Gesch, d. gr, Plastik II*

457. Collignon-Baumgarten Gesch. d. gr.

Plastik II 733. [Pfuhl.]

Harmatias ('AQpdnog) s. Armatus.
Harmatua (Harmatoti ; 6 'AQ/narovg Thuc.

VHI 101 u. a., var. 'AQ^azovvra mit aiolischer

Psilosis; 6 'AQfidrcov Phot 31b, 37 var. 'E&f^a-

Meisterwerke 525). Man halt ihn fiir Hermes, der 10 to y?), Name vielleicht aus griechischem Sprach-

eine Rede mit der Rechten demonstriere , wie er cut VoTcebiT^ der kleinasiatischen Aiolis nord-

denn auch auf gleichzeitigen Vasenbildern nach-

zuweisen ist (z. B. Mon. d. Inst. V Taf. 22). Nun
1st aber mindestens der Zeigefinger erganzt; der

Jungling kann sehr wohl etwas gehalten haben.

Da ferner ein ahnlicher Typus bei Opferdarstel-

lungen, allem Anschein nach auch auf dem
Iphigenienbilde des Timanthes vorkommt, so liegt

immerhin die MogHchkeit vor, den Hermes als

gut. Vorgebirg der kleinasiatischen Aiolis nord-

westlich vom elautischen Busen, im Mittelalter

(Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien CXXIV vm
25) Marteluzo, Maurolaco, Montesagro, jetzt

Tschynar burmi (= Ahornvorgebirg). Nach Arte-

midoros bei Strab. XIII 622. In Handschriften

und alteren Ausgaben (z. B. von Poppo 1828)

sind an der Thukydidesstelle die W^rter xarav-

zihqv M^v/iivijs falschlich zu k c
Aop.aTovvra

tes gchoren und vielleicht aus einer jener lockeren

Gruppen starnmen, die uns so fremdartig anmuten
(vgl. Brunn Gesch. d. griech. Kiinstler II 760

«. Athleten. Furtwangler Dornauszieher und
Knabe mit der Gans 25). Doch selbst zuge-

geben, daB die alte Auffassung mehr fiir sich

ischen Meeres, siidwestlich von Karpathos, nord-

westlich von Kasos. H. Kiepert FOA XII und

Text a. e. [Biirchner.]

Harmene s. Armene.
Harmiae, VolkeTschaft Innerlibyens, zwischen

dem Thalagebirge und den Fauces Garamanticae.

hat, so ware die Tracht eine durch Situation 30 Mull er zu Ptolem. I p. 748 sucht sie in der

und Haltung begriindete Ausnahme; vor allem Gegend des heutigen Hermaua, westlich von

aber entspricht sie unserem festen Typus nur Mursuk; Vivien de St. Martin LeNorddelAfr.

458 denkt an den Ourghmastamm (Ibn Khaldoun

III 288); beides ganz unsicher. [Fischer.]

Harmodios (s. Aristogeiton o. Bd. II S. 930

und Suppl. I S. 133). 1) Zu der Erzahlung von

dem Tyrannenmord vgl. noch Ktfpp Jahrb. f. kl.

Altert.'lX (1902) 609ff. (631 Versuch einer Er-

.. o klarung, warum nach der freilich verschieden ge-

festen Typus recht deutlich machen (z.°B. La-40deuteten Stelle (s. insb. Wile ken Herm. XXXII
borde Vases Lamberg Taf. 14. Mon. d. Inst. 478f.) Arist. *A$. stok. 18,1 nicht Hipparch, son-

dern Thessalos als derjenige angegeben ^vvird, a<p"

ov xal ovvsfit] zi)v aQxijV avxoiQ yzvio&ai r&v xa~

kCov) ] de Sanctis 'Ar&k S09ff. (spricht sich gegen

die Aristotelische Wcndung aus. halt an dem pri-

ganz allgemein , denn der Mantel ist umgekehrt
um den linken Arm geschlungen. Sie stellt

sich damit zu einer kleinen Gruppe klassischer

Gewandmotive . die im einzelnen noch starker

voneinander abweichen als die Gewander der

Mysten und dadarch gerade das Fehlen des fiir

die Wende des 5. und 4. Jhdts. vorausgesetzten

III Taf. 49. Compte rendu de Petersb. Atl. 1862

Taf. 5. 1865 Taf. 4, 1. Mon. d. Inst- nouv. ami.

1836 Taf. 6). In einer dieser freien Formen
erscheint das Motiv bei einer spiithellenistischen

oder friihkaiserlichen Jtinglingsfigur aus Magnesia

(AVatzinger Magnesia 208). — Keinerlei An-

knupfung nach oben vermag ich fiir den ersten

und den vierten Typus nachzuweisen; nur der

vaten Charakter der Motive aus allgemeinen Griin-

den test, unter Anerkennung des legendenhaften

Charakters der tberlieferung auch bei Thuky-

dides). Busolt Gr. Gesch. 112 380ff. — Zu den

seltene Tvpus des .Aelius Verus' findet z war nicht 50 bildlichen Darstellungen : Hauser Rdm. Mitteil.

bei nackten, aber wenigstens bei gepanzerten XIX 163ff. (Die Farnesische Gruppe kann mit

oder wie die . Frauen mit langem Chiton be- Sicherbeit als eine Xachbildung des jungeren

kleideten Miinnem auf spiitapulischen Vasen und
etruskischen Urnen vollkommene Analogien (Fur t -

wangler-Reichhold Griech. Vasenmalerei II

Taf. 89 f.) ; ein kleiner Mantel ist bereits auf dem
Polygnotischen Krater aus Orvieto in dieser Weise
umgelegt — und zwar wieder bei aufgestiitztem

Fufi (Furtwangler-Reiehhold II Taf. 108.

Werks nachgewiesen werden). Meier ebd. XX
330 (Rekonstruktion der Farnesischen Grappe).

Kopp a. a. O. Studniczka Jahrb. f. d. klass.

Altert. XVII (1906) 545ff. (iiber das Verhaltnis

der beiden Darstellungen). — Die von Xenes ge-

raubte Gruppe ivurde wahrscheinlich unter der

v ^^ _ Doppelregierung des Seleukos I und Antiochos I

Michaelis a. Jo. 239 Abb. 435 links). Auf60Soter (293-281 ) zuriickgesandt, Hauser a. a. O.

den Urnen rinden sich die Hauptziige des Motivs
hie und da auch bei stark bewegten nackten Fi-

goren (Korte Urne etrusche I Taf. 87, 4. II

Taf. 30, 6). Es bleibt also dabei, daB das Motiv
der Statue des H. und Herakleides nicht auf Leo-

chares zuruckgeht, sondern zu einer Gruppe von
Gewandmotiven gehOrt, die erst im 1. Jhdt
v. Chr. durch hohe Schurzung aus verbreiteten

180ff. Uber den Standort s. Judeich Topogr.

von Athen 303. [J. Miller.]

2) Athener, Sohn des Proxenos aus Aphidna,

Nachkomme des Tyrannenmorders, dieute als Sol-

dat im Korintbischen Kriege (Isae. V 11), be-

kampfte 371 in der Volksversammlung den Be-

schlufi , den Feldherrn Iphikrates zu ehren (Dio-

nys. HaL de Lysia XII p. 477, 12f. Plut. apo-



phtheg. reg. et imp. 187 b. [Lys.] frg. 36—43.
Sauppe Or. Att. II 1781). Vgl. den Stamni-
baum seiner Famille bei Kirchner Pros. Att.

nr. 2232. [Sundwall.]

3) Harmodios aus Leprcon (FHG IY 411.
Susemihl Gr. iit.-Gesch. II 399, 314), arkadi-

scher Lokalhistoriker , der tzeqI zcov nazd <Ptyd-

},siav {naQa Qtyaltvoi frg. 2 M.) vo/uizcov schricb

und mtr von Athenaios in den Fartien fiber beijzva

dite finden wir sie durchgangig in der thebani-
schen Sage und bei den darauf zuruckgreifenden
Schriftstellern, Aiscbyl. Suppl. 1041, vgl. 1038.'

Hellanikos Bouorued, FHG I 47, 8. Eurip.
Bacch. 1357. Diodor. IV 2. Ovid. A. a. Ill 86.
Apollod. Ill 4, 2, 2. Hvgin. fab. 6 u. 148. Eustath.
Dionys. per. 391. Ps.-Kallisth. I 46 (p. 51 C.
Muller). Schol. Pind. Pyth. Ill 153 b. IG Xrv
1285 II 2, 1 u. 6. Zum Gemahl wird ihr Kad-

bei den vcrschiedenen Yolkern und fiber Trink- 10 mos gegcben, desscn Name langst erne einwand-
geiaBe_zitiert wird (IV 1 48Fff. =*> XI 479 C. X4 12B. freie Herlcitung aus dem Griechisehen gofnnden
XI 4651)). Titel, Inhalt und Sprachc fiihren auf
hellenistische Zeit : frg. 2 erinncrt die Charak-
teristik der Phigaleer an die ,Stiidtebilder' ; frg. 3

ist dio Namensform kx 0r.aleiag erhalten.'die
iiberall sonst und auch im Titol durch das spater

durehgedrungene (Paus. VIII 39, 2} (piydUia er-

setzt ist. Erne nahere Bestimmung wird viel-

leicht&uf Grimd der arkadischen Inschriften mOg-

hat, Pick Wcirterbuch 114 66. Fick-Beohtel
Griech. Pcrs. 156. Prellwitz Etym. Wortcrb. 2

214; vgi. Evxaduog Paus. X 19, 4; EvxadfttdTjg
IG II 1, 586 und Hesych. xdS/wg' Soqv, Xdcpog,

aoxfc- Kqtjtss und dazu die von M. Schmidt,
erwahnte Phrase Aiscbyl. Eumen. 766.

Da6 II. von alters her nach Bootien gehOrt,
wird durch das Zeugnis Hesiods, mit dem die

lich sein, Ein en Verfasscr von xcof.ion6ovfiF.va 20 anderon nicbt wettcifern konnen, vollig gesichert;
H. hat es nicht gegeben. Schol. 'Von. Aristoph. er versetzt sie in seiner Genealogie in den Kreis

fast ausschlicBlich in Bootien verelirter Gotter und
Ileroen; dem Kadmos gebiert sie Ino, Semele,

stoph.

Vesp. 1239 ist der Name an* dem Fragment der
JIslaQyoi I 503, 403 Kock eingedruugen und hat
den Autornamen verdrangt. [Jacoby.

|

Harmogius kommt auf der Insehrift CIL III

5320 = Dessau 4566 zu Seckau in Steier-

niark, dem alten Solva der Provinz Noricum, als

Beiname des Mars vor : Marti Latobio Ilarwogio
Toutati Sinaii Mag . . . enio. Da die andern bier d _ .__...___,

stehenden Beinamen des Mars kcltiseh zu scin 30 im megarisehen Xaehbargebiet heimisch, auch der
schcincn, jedenfalls Toutates (= Teutates, Lucan. Gatte der Autonoe hat sich sehlieBlich als alter
Pliars. I 441), so ist das auch von Harmogius
anzunebmen. Als selbstandiger Gott erseheint

er CIL III 4014 = D ess an 4568 Harmoyio
Augfusto) sacrum, iviewohl IT. hier zweifelhaft

ist, zu Pettau, der rOmischen Kolonie Poetovio
an der Drau in Oberpannonion. Merkwurdiger-
weise kojrnnt aber auch in denselben Geirenden

Agaue, Autonoe und aLs 8obn den Polydoroa, der
Ubrigens fur die buotischc Sage cine blofie Ftill-

figur bildet. Semele, die altc phrygisch-tlirakisclie

Gottheit (Kretschmer Aus der Anomia 17ff.)

hat in Bootien Heimatrccht erworben. Agaue und
Autonoe sind dort alt eingesessen, Iuo ist hier und

ein Mars Marmogius odor Marmogius allein vor

Booter erwicsen, vgl. den theophoren Namen
i

AiucT.ii6dmQo$ IG Vlf 538. Als Thebancrin konut
H. auch 1'latou Phaed. 95 A. Die gleiohc Descen-
denz wie Hesiod yeben der Booteriu die spateren

Schriftsteller. z. B. Pind. Pvth. XT 7. Eurip.

Phoen. 8. Diodor IV 2. Schol. Pind. Pvth. Ill

153b. IG XIV 1285 II 2. 1 u. o. vgl. Leo Herm.
XV 307. Iieoht alte Reminisccnzen an den booti-

(s. Marmogius). Die Mugliclikeit ist wobl noch 40 scben Kult dtirften auch in der Xotiz des Pau-
va\ erwiigen, ob nicht doch auch auf der Seckauer
Inschrift Marmogio m lesen ist, da die Bnchstaben

H und M sicli hie und da selir nahe kommen.
Eine etymologische Deutung ist unseres Wissens
noch nicht versucht. jHaitg.]

Harinokydes, Phoker, Stratcg und Ftlhrer der
phokischen Truppabteilung im Heere des Mardo-
nios 479 (Herod. IX 17). [Sundwall.

|

Harmon aus Gonnos, Strateg der Thessaler
^ur Zeit des Augustus iIG IX 4, 10-14).

[Sundwall
[

Harmonia. 1) Der Name dieser (.'{estalt der
bootisehen Sage ist vollig durchsichtig : er bc-

deutet die Zusammcnlugung . die Verbindung
und den daraus hervorgehenden Einklang. vgl.

auch Prellwitz Etymologisches Worterb.2 53.

Abzulehnen ist es, mit Crusius fin Roschcrs
Mytbol. Lex. I 2, 1831i darin eine volk.setymolo-

gitohe Umbildung einer urspriinglich mit Hermes

sanias IX 16, 3 vorliegcn, der auf der Kadmeia
von Theben drei archaische Holzbilder etwahnt;
sie .sollten Weihgcschenke der H. sein. tQyaodrjvai

ds hxb uxfjoozaXtcov a ralg Kddttov vavoiv >}»

ti'la jtsnoujftt'va.

Als Vertreterin der in der Welt waltenden
Ordnung und Schunheit geliiiit II. in Aphrodites
heiligen Kreis ( P r e 1 1 e r - B o b e r t 378) : noch eho
sie Phnigkeit und Gesetzlichkeit in Staat und Gc-

50meinde schafft (Plut. Pelop. 19). knupft sie die

jene begriindenden Familienbande. stattet die

Krauen mit Amnut und Lieblichkeit aus und wird
zur gutigen Schiitzerin licbcnder ( Jemeinschaft und
froher Lel>enslust. Alit Chariton. Horen. Hebe und
Ajdirodite verbindet sie nicht nur der in Mittel-

griechenland entstandene Homerische Hymnus auf

Apoll (vgl. Leo Herm. XV 308. Sikes and Allen
The Homeric hymns 6S), sondern auch Aischylos

(Suppl. 1040) l;i(5t sie, umgeben von Pothos,
Iche

sionen ihr durch den Namen klar bezeichneter
Charakter uberall zu Tage tritt.

Sic wird scbon bei Hesiod theog. 937 cf. 975
erwahnt, wo sie als Tochter des Ares und der
Aphrodite und Schwester des Phobos und Deimos
eischeint. Als Tochter des Ares und der Aphro-

ovog

gn on Cata-

logue des vases peints du mus^e national d'Athenes

nr. 1588, p. 503ff., abgebildet in der 'E<ft}tt. oqx-

1897, pi. IX u. X, besprochen p. 129). Vor Augen
gefuhrt wird uns Apnrodite mit ibrem Gefolge.

das aus "Ega>Ct 'AQfiovia, JJst&m, K6gt], "Rfhi und
"IfteQos besteht. Anf dem Bilde einer eichel-

ffinnigen attischen Lekytbos mit Goldsehmuck
treffen wir Aphrodite, die nach links auf den auf
Hirer Hand hockenden Eros sehaut. Von links

naht Peitho, dann folgt Hygieia, unten steht Tyche,

die zut Mittelgruppe gehOrt, an die sich reehts

eine inschriftlich als H. bezeiehnete Jungfrau an~

schliefH (G. Korte Arch. Zcitung XXXVII 95f.

Leo a. O. 307).

Al« H. die ihr vom bootisehen ICult gczogenen

Grcnzen tiberschritt nnd ins attische Land gelangt 10

war, dessen Kunst und "Wissenschaft im 5. Jhdt.

nach all den glanzenden Siegen herrlich erbltihten,

da trag Aischylos Bedenken, sie fur die Tochter

des rauhen Kriegsgottes, des verderblichen Ares,

auszugeben und erkllirte die segenspendende,

staatscrhaltende Gottin fiir die Tochter des

Zeus (Prometh. 551 : «&«. '?). Auf der von

ihm bezeichneten Balm folgte Euripides, der in

der blondgelockten H. die Urheberin anmutiger,

heiterer Kunst und das Prinzip der imvcrgang- 20
lich.en zu Ebenniafi und Einheit strebenden

Wissensehaften erblickt und ibrem, nicht der

Mnemosyne Sehofi die Neunzahl der Musen ent-

stannnen llifit (Medea 830L ; vgl, Haupt Opusc.

II 174. TjCo a. (.).). Ahnlich wreit wird ihr Wesen
auch der alexandrinische Epiker Kapiton (im

zwciten Buche seiner Erotika, s. Athen. X 425c)

gefaBt haben, wenn sie bei ihm den olyrnpi-

schen Gottern den Wein kredenzt, nicht minder
der Gewahrsmann des Lactantius Placidus (('omm, 30
Stat. Theb. TI 286), der sie mit Zeus zusanmien

die Chariten erzeugen liiBt; an deren Stelle tritt

als Charis selbst H., die in Libycn so genarmt
wird nach Xonnos XIII 339. All diesc Ideen-

kreise, in denen sich die letztgenanntcn Schrift-

steller bewegen, diirften zum geistigen Eigcntunte

der hellenlstischen E}>oche gehoren und verdanken
ihr Dasein vielleicht dem Libyer Xallimachos

(vgl. auch Crusius in Boschers Lex. T 2. 1832).

Nach einer andern Bichtung wird ihre ursprung- 40
liche Xatur von den Philosophen veriindert, die

ihr Bereich derartig crweitern, daB ihre in der

thebai'iischen Sage seharfer unirissene Gest,alt fast

zur Allegoric vorblaHt. Von den Stellon des Eni-

pedokles. die sie erwahnen (Diels Fnjm. d. Vorso-

kmtikei-2 B 27. 3 [183. 24]. B 9l\ 4' [199. -1. 20 :

.

B 122, 2 [209, 10] I, ist besonders die letzte be-

lncrkenswert. wo \un der Erdmutter. der weit-

bliekenden Sonncnjungfrau. der Af/gtg a/itaii'tooa

und der I-Jo/YM'/?; i)ffi.FQcTmi$ usw. i^esprochen wird. 50

1'eriilimter sind die Kapitel des Phitunisehen

I'liaidnn (4 Iff. p. OllOf.): Snkrates wendet sich

hier yegen eine sicher herrschende ]duloso]diische

Ansivbt. nach der die Seele eine doiwria darstelle;

mit feiner Ironic sagt er zu Schluli dieser Er-

urterung zu den beiden Thebanern Kebes und
Simmias: £kv dij ra fttr'Ao/zoviag fjfdv li); Or/fiat-

y.i); i'hd ^ojg, cog k'oixf,, fitTQiojg yiyovFY und leitet

dann das I iesprach zu Kadmos uler. der als xoofiog

verstanden wird. Diese Gedankengiinge sind wieder 60
nioglieherweise von Plotin selbst. sieher aber von
den spateren "Neuplatonikern aufgenommen, und
jene ganzen Anschauungen von der H. haben dann
im Bunde mit orphiscli-mystischen Spekulationen
das gewaltige Bild gezeitigt. das Xonnos in scinen
Dionysiaka vom Walten und Wirken der fitooodog
(XLI 333), navzQotpos (XLI 314) und na/z/uT/TCOQ

(XLI 277) 'Agftovia entwirft; sie wird bei ihm

zur allbeherrschenden, welterhaltenden Gsttin;
ihre Dienerinnen 'AvtoMij, Avotg, Msa^fif3Qzdg mid
"Agxzog vertreten die vier Himmelsgegendeh (XLI
283). Ebenfalls harren 'Aarvvofjeia (v. 291) und
EvQwofiv) (v. 312) ihrer Befehle; sie besitzt die

Tafeln, auf denen die Geschicke der "Welt ver-

zeichnet stehen, und die die Namen der sieben

Planetcn tragen (v. 340f.). Zu trennen Ist sie

jedoch als solche von der bei Nonno.s daneben oft

envahnten Gattin des Kadmos. vgl. hierzuKohler
'E'ber die Dionysiaka des Nonnos 24ff., 82f. iiber

die Gemahlin des Kadmos bei Nonnos s. SchOne-
wolf Noimiana (Marburg. 1909) 24ff.

Die Eomane, die rationalistisch aufklarende
Tendenz verfolgten, wuBten natilrlich auch H. um-
zudeuten. Als typisches Beispiel fiir die gauze
gewolmlich Euhemerismus genannte Bichtung
wird man stets die Geschi elite von der FlOten-

spielerin H. anflihren, die mit dem Koche Kadmos
dem sidonischeu Konige durchbrennt (Euhemeros
im 3. Buche seiner hoh dvaygacprj bei Athen.

XIV 6581 vgl. Zielinski Archiv f, Beligions-

wissenschaft IX 57, 1). Derartige Bcriehte nahmen
Spatere in riihrender Einfalt fiir Ernst; so hat
denn auch der Scholiast zu Eurip. Phoen. 7 als

wichtigstes Faktum uns folgendes zn verraten:

AsQxvlog Qiifiaiov zivoq Agdy.ovtog, "Aveoig ds vlov

cf,r
t
Giv thai zr\v 'Agfiovtav dvyazsQa, ov tpovsvoag

KdSftog %yi-)fif.v 'Apuoviav, vgl. FHG IV 387, 4.

Ahnlich lautet die Erzahlung Palaiph. jifqI «jt.

IV 10: Kdti/tog yywv yvvatxa'AfiaCovi'Sa, iji ovofm
2<piyg, ylfinv Fig &r}fiag xai ajzoxrstvag AQaxovra
r-i'jv is ovoiav xai (iaoiXsiav 7to.Qilcfie, [Mxa dk xai

ztjr ddF/.<pf}v Aodxarzog, tji ovofia "Agftovia.

Damit haben wir uns schon der im ganzen
Altertunie hochberiihmten Hochzeit des Kadmos
und der H. zugewandt. Sie hat ihresgleiclien nur
an den Hocbzeiten des Peleus und der Thetis (mit

der sic Pindar Pyth. Ill 89ff. wegen der vorher

gegebenen Zusammcnstcllung von Kadmos und
Peleus verldndet, vgl. auch den ovog von Eretria,

an dessen unterem Kande Peleus und Thetis im
Bingkanipi'e dargestellt sind). t'erner des Admetos
und der Alkestis (s. u.) und schlieBllch an der

des Zeus und der Hera (von deren Feste die gol-

denen Apfel der Hesperiden Nonnos XIII 351fT.

auf die thebaniscbe Hochzeit iibertriigt). Zeus

hatte. svi hieH es. die H.. Ares' und Aphroditens

Tochter. dem Kadmos zur Gattin bestimmt, und
am fcstlichen Tage verlicfien alle ijijlter ihre

hinmdisclten (iemiicher. urn »uf der Kadmeia mit
ibren Lieblingen genieinsam zu feiern. Auch die

Chariten und Horen kainen. das Fest zii ^er-

schOnen. und als Glanzpunkt des Tages gait der

erhabene Augenblick, als die Musen ihr herrliches

Lied anstimmten. Das alies war in einem Hesio-

deischen Epyllion (nach Art des Ki)vxag ydfiog)

Ijesungen, und ein Vers daraus ist noch in dem
dritten der Hynmen. die die Sammlung der Theo-

gnidea heginnen. auf uns gekommen. I)enn dort

lieiBt es: Motoai xai At/yiTSj, xcvqai Aiog, at

.TOTg Kv.bj.wv
j
tg ydtwr f/.dovoai. xaXov deiaaz''

F.xog
m

J

aizi xa/.ov cfO.vv £ozi
m to b' ov xalov or

tflXov ioziv (Bergk PLG II * 119. S. auch
Be the Thebanisehe Heldenlieder 101). DaB
der letzten Partie eine besondere Bedeutung zu-

kommt, die nicht aus den Theognidea selbst her-

zulciten ist, zeigt die Bezugnahme darauf bei Euri-
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pides Phoen. 814 kuiz vor der Nennung der" Hoch-
zeit zu Theben; als Sprichwort erscheint der In-

halt des Verses Eurip. Bacch. 881. Plat. Lys, 216c.

Nicht nur die Hochzeit der H. und die Teilnahme
der GrOtter daran wird bei vielen Sehriftstellern

erwahnt (z. B. Pind. Pyth. Ill 88ff.; frg. 29, 6.

Eurip. Phoen. 822; Hypsipyle Oxyrh. Pap. VI
p. 43, 377. Apollod. Ill 4, 2, 2. Onestes Anth.

Pal. IX 216. Schol. Eurip. Phoen. 4 usw.)
}
sondern

auch der Sang der Musen (Theogn. 15. Pind. Pyth.

in89ff. Hellanikos FHG I 47, 8. Nonnos V 103

usw.; vgl. Preller-Robert 489). Noch zu Pau-
sanias

1

Zeiten gait als sehenswert in Theben das

Gemach der H. und die Stelle, wo die Musen die

Hochzeitsweise angestimmt hatten(Paus.IX 12, 3).

Die bildende Kunst hat sich ebenfalls mit

Vorliebe der Darstellung der beriihmten Feier zu-

gewandt; so sab man am amyklaischen Throne

des Bathykles, der, wie gefnndene Reste gelehrt

habcn, aus dcm Ende des 6. oder Anfang des

5. Jhdts. starnmt, die Gotter, die zur Hochzeit

der H. Geschenke brmgcn (Paus. Ill 18, 11

;

Tump el Jahrb. f. Philol. Suppl XI 666 nimmt
mit Hinweis auf die Francoisvase an, daB auch

die Eltern der H., Ares und Aphrodite, zugegen

waren}. Wichtiger als dieses Zeugnis ist uns erne

noch erhaltene Zeichnung auf ciner kleinen

schwarzugurigen attischen Amphora aus Rhegion,

auf der Apollon (insehriftlich bezeiehnet) im langen

Kitharodengewand die Fhorminx spielend neben

eincm von einem Lowen und einem Eber ge-

zogenen Wagen einherschreltet ; auf diesem stehen

hagitovfound Kaoopoz fflenndorf Wien. Vorlege-

bl. C VII; auf das Bild hat Robert aufinerksam

gemacht, besprochen ist es bei v. Wilamowitz
Isyllos 187, der gleich die Parallele mit der Hoch-

zeit des Admet zog, vgl. auch Herzog Gotter-

vereine 15). Derartige merkwiirdige Gespanne
finden sich z. B. auf der Wiirzburger Phineusvase

{Furtw angler- Re ichho Id Griech.Vasenmalerei

209ff., Taf. 41), wo Dionysos
1

Wagen von den zu

ihm gehorigen Tieren, dem Lowen, dem Panther

und zwei Hirschen gezogen wird; ahnliche Dar-

stellungen erblicken wir auf den altionischen Gold-

ringen aus Etrurien (Furtwangler Antike Gem-
men III 85), von denen ich einen aus der Zeit

um 600 v. Chr. stammenden namhaft mache; wir

sehen einen unbartigen ilann auf einem Wagen,
der wie der des Eadnios mit Lowen und Eber

bespannt ist, voran sehreitet ein unbiirtiger ge-

fliigelter Diimon (Furtwangler Antike Gemraen
I Taf. VII 3, II p. 32); man wird mit Furt-
wangler (a. 0. Ill 85) den unbartigen Mann
Admet benennen. dem Apollon Lowen und Eber

an den Wagen schirrt, dainit jener Pelias" Be-

dingungen erfiille und sich die scho'ne Alkestis

erringe. So war es auch am amyklaischen Throne
dargestellt. Mit Eecht hat nun Crusius in Ro-

schers Lex. II 1, 842 den SchluB gezogen, dafi

auch Kadmos dieselbe Aufgabe wie dem Admet
gestellt worden sei fiir die Gewiunung der H. Mit

der Tone Zaubennacht vollbringt fiir ihn der Gott
die Tat. Darauf kann sieh das Fragment des

Pindarischen Hymnus (frg. 32) beziehen. Doch
scheint das nicht die einzige Forderung gewesen
zu sein, die man an Kadmos richtete. Auf einer

in Vulci entdeckten, jetzt im Berliner Antiquarian!
befindHchen Vase aus dem Beginne dee 4. Jhdts.

(Furtwangler Katalog EC 2634, ein gleiches

Stuck in der Neapeler Sammlung nr. 3226. Wiener
Vorlegebl. I 7), die in Athen arbeitende Dorer,

vielleicht Tarentiner, verfertigt haben (Kretscb>
mer Griech. Vaseninschr. 212), bemerken wir
Kadmos imKampfe mit demthebanischenDrachen;
anwesend sind dabei die Go'tter, und neben Kad-
mos nehmen wir (die durch Inschrift bezeichnete)
'Ag^ovta wahr. Das Bild, das wir vor uns sehen,

10 wird, wie schon Reisch (in Roschers Lex. II 1,

836, 4) annahm, wegen seiner Kompositionsart
auf ein Gemalde des 5. Jhdts. zuriickgehen, das
anscheineud unter Polygnotischem Einflusse steht.

Kadmos vor dem Drachenkampfe zeigt uns auch
eine Vase aus der Krim (Eremitage nr. 2189,
Compfce rendu 1860, pi. 5, reproduziert in Roschers
Lex. II 1, 8391), doch ist es hier nicht sicher, ob
H. zugegen ist. Nehmen wir zu dem Zeugnisse

der Berliner Vase die oben ziticrten rationalisti-

20 schen Bericbte, nach denen Kadmos den Drakon
totet und die von ihm bewachte H. freit (vgl.

H. D. Mtiller Myth. d. griech. St. II 322), so

musseii wir folgern, daB auch die Totung des

Drachens Voraussetzuug fiir die Erringung der

gottlichen Braut war. Vielleicht durfen wir die

Sage unter Vcrgleich der nordischen Sigurdar-

kvicta und vieler anderer Erzahlungen dahin er-

ganzen, daB H. als Gettin nur dem der Sterb-

lichen folgen will, der der kithnste der Manner
30 ist, und um ihr diesen Wunsch zu gewahren, stellt

Zens ihr einen Wachter, und er oder Ares legen

dem, der um sie zu werben wagt, noch neue Auf-

gaben auf. Sie vollbringt ein Liebling der Gotter,

der aus ferneni Lande libers Meer her gekonimen
war. Wie wcit es mOglicb sein wird, die einzelnen

Ziige der Sage bei Hesiod nachzaweisen, kann nur
eine genauerc Prtifung der Kadmoserziihlungen

dartun.

Als weiter der Sagenkrcis, der die Gestalt

40 des Oedipus urngibt, , mit dem Kadmosmythos
verbunden wurde, da fragte man sich, wie der

Fluch, der auf den Nacbkommen des Gotterlieb-

lings Kadmos und der H. lastefce, seine Erklarung
filnde, und nun kniipfte die Sage an die Hoch-
zeitsgaben an. Dal:') die Gutter Geschenke zu

der glanzenden Feier bracbten, wie einst zur Hoch-
zeit der Thetis ist schon fiir die alte Fassung selbst-

verstandlich (vgl. Hellanikos FHG 1 47, 8), doch man
setzt jetzt hinm, daB Unsegcn an diesen gehaftet

50 habe. LTnter ihnen werden besonders ein goldener

oquo; und ein priichtiger xtzilo; namhaft gemacht.

Die Halskette kennt schon Hesiod, der sie als ayalpta

bezeiehnet (frg. 233); der altcren Version wird

vielleicht noch Pherekydes folgen, der sie ein Ge-

sclienk der Europa nennt (FHG 1 83,45 = Apollod.

Ill 4. 2. 3j, die iibrigen erwahnen diesen tftpatoTo-

xsvHtov oofiov als Gabe des Hephaistos (z. B.

Stat. Theb. 271f ; nach Apollod. Ill 4, 2, 3 gibt

ihn Hephaistos an Kadmos und dieser erst an

60 H.) oder der Aphrodite (Eurip. Hypsipyle Osyrh.

Pap. VI p. 43, 378. Diodor IV 65. SchoL Pind.

Pyth. IU 167a. Sehol. Eurip. Phoen. 71 tl a. m.),

der ihn Hephaistos verfertigt hat (vgL Nonnos

V 138). Pausanias IX 41, 2 teilt mit^ daB das

Halsband in einem alten AphroditeheUigtum in

Amathtts auf Kypern gezeigt wurde, una seiner

Besitzes luhmt sich auch z. B. das Artemision

auf Delos (BulL hell. XIV 408, 2). Hephaistos

AJ.»IUUVI1A<*

soil es mit einem Fluche belegt haben aus Grimm
•daruber, daB ihn aeine Gattin mit Ares betrog

(Stat. Theb. 27 If.). Auch der Besitzerin des

Peplos folgte nach dem Plane des Hephaistos

dadureh Unheil, daB ihr eine verbrecherische

Nachkommenschaft in Laios
1

Geschlecht erwachaen

sollte (Hygin. fab. 148. wo das Gewand Geschenk

•der Athena und des Hephaistos ist). Das setzt

also bereits das burleske Liebesabenteuer des

Ares voraus und paBt nicht zu der alten Sage,

pafit auch nicht fiir Bootien, denn dort finden wir

•erst in ganz junger Zeit die Figur des Hephaistos.

Welche Rolle das Halsband und der Peplos in

den iibrigen thebanischen Liedern spielt, daruber

Tgl. man die Art. Alkmaion. Be the o. Bd. I

S. 1551, Eriphyle, Bethe o. Bd. VI S. 462

und Polvneikes V.Wolff in Roschers Mvth. Lex.

Ill 2, 2669.

Dies alles ist, wie gesagt, der alten Sage

vollig fremd. Nach ihr leben Kadmos und H.

von den Go'ttern reich gesegnet in Theben, bis

sie alt und hochbetagt in die elysischen Gefilde

-entriickt werden, ftaxaQwv is alav (Earip. Bacch.

1339; xoiyzai xal fiv&oyg&tpoi Schol. Pind. Pyth.

Ill 153b). Dortim Nordlande weilen sie dann durch

hohere Macbt zuriickverwandelt ewig jung und ewig

schon imKreise seliger, gottbegnadeter Wesen, die

yon den Unvollkommenheiten des irdischen Da-

seins nichts erfahren; davon mag ein altes Ge-

dicht berichtet haben (Rohde Psyche It 4 369, 2)

;

der Glaube ihrer Heirnat macht sie zu Herocn,

die in Schlangengestalt verehrt warden. Denn
als Schlangen crscheinen die Seelen der Ver-

storbenen, die gaten Geister, die das Haus

schiitzen; vgl. Kroll Antiker Aberglaube 11.

Mit Recht weist Kroll a. O. auf die Erziib-

lung yon Platons Schiller Hcrakleides hin, nach

dessen Tode sein Leib verschwand und dafiir eine

Schlange auf dem Lager geftmden wurde. Jene

Verwandlung des Kadmos geht urspriinglich in

Theben vor sich; die Erinnerung daran hat sich

bei Philostrat (imag. I 18) bewahrt. (Das Frag-

ment aus Euripides FTG 930, das Valckenaer
der TragOdie Kadmos hat zuschrciben wollen, und
zu dem Nauck p. 496 vermutuugsweise die bei

Horaz epist. II 3, 187 erwahnte Verwandlung des

Kadmos hinznnimmt, darf hier nicht gebracht wer-

den, da man es richtiger mit v. Wilamowitz Aus
Kydathen 141 und 228 dem Euripideischen Erech-

theus zuweisen wird). Die Verwandlung in Schlangen

und die Entriickung ins Gefilde der Seligen korn-

biniert die Sage und laBt Kadmos nndH. aus Theben
auswandern und auf einem Ochseuwagen (vgl.

aber Schol. Pind. Pyth, III 153b, wo es ini

dQaxovicor clofiazo; heiBt) nach Norden Ziehen

dorthin, wo die Schlangenmenschen. die 'Eyy^let;

wohnen. (In dem Namen erkennen wir das Wort
p/ic, im Altindischen akis, von dem £'\'%elvi an-

guilla hergeleitet ist). Die Encheleer fuhrten,

so tahrt die Sage fort, damals Krieg gegen die

Hlyrier; es war ihnen geweissagt worden, ihnen

sollte der Sieg zufallen, wenn sie Katlrnos und
H. zu Fuhrern hatten. Schon Herodot V 61

kennt eine derartige Sage von der Wanderung
nach Norden, doch spricht er allgemein von Kad-
meern, die unter der Herrschaft des Leodamas,
des Sohnes des Eteokles, von den Axgivern ver-

trieben zum Lande der Encheleer sich wenden.

Dann gab es noch einen alten Orakelspruch

(Herodot IX 43), nach dem nordische Barbaren,

Illyrier und Encheleer, das delphische Heiligtum

auspliindern, danach aber samtlich zugruude gehen

sollten (vgl. auch Eurip. Bacch 1359, wonach
Kadmos ihr HeerkOnig ist). Kadmos besiegt nach

Ubernahme der Fuhrung die Illyrier, beherrseht

die Encheleer und wird spate r mit H. zusammen
in eine Schlange verwandelt (vgl. auch Nonn.

10XLIV 107ff. XLVI 364ff. IV 418ff); nach Apol-

lod. Ill 5, 4, 2 wird cr darauf nochmals ins

elysische Gefilde ge^chickt. Nach der alteren

Version bleiben sie beide in Illyrien. dort gibt

man ihnen einen Sohn Illyrios, der Eponym der

Illyrier ist (Apollod. Ill 5, 4, 2; Eustath. zu

Dionys. Per. 389; ihren Auienthalt in Illyrien

erwahnen noch Strab. I 46. VII 326. Parthen.

c. 32, p. 87, 14ff. Diodor. XIX 53. Hvgin.

fab. 6. Pausan. IX 5, 3. Noun. IV 419. XLIV
20 116. XLVI 364. Tzetzes Chil. IV 708 und die

nachher Genanntcn), und geographische Weisheit

wufite spater an zwei wohl schlangenfOrmige

Steine irgendwo im Illyrischen anzukniipfen, die

Kadmos und H. darstellen sollten (Ps.-Skyl.

Peripl. 24, Geogr. Gr. m. I 31 in der Nahe des

Rizusfiusses. Kallim. frg. 104; vgl. auch SchoL

Pind. Pyth III 167. Dionys. Per. 395), wahrend

andere Leute ihren tufifio? kannten (Apoll. Rhod.

Arg. I\
r

517. Phylarch bei Athen. XI 462 b

30 nennt ihr /nvrj,usior. Dionys. Per. 390 ; vgl.

Tzetzes Chil. IV 394. Eustath. zu Dionys. Per.

391). Spatere knfipfen weiter an die Verwand-

lung an und sehen darin die Strafe dafiir, daB

Kadmos einst den Drachen, der dem Ares heilig,

nach manchen dessen Sohn war, ersclilagen hatte

(Hygin. fab. 6. Eustath. zu Dionys. Per. 391).

Diese ganze Verwandlungssage, die also in

Illyrien lokalisiert wird, finden wir poetisch be-

handelt bei Ovid (metamorph. IV 563ff., vgl. Ill

40 98). Es erwiichst uns die Aufgabe, hierzu die

Quelle aufzusuchen. Die Zusammenstellung der

Encheleer mit den Illyriern bernht zweifellos auf

einem etytnologischen Spiele; die eigentliche Form
des Namens der Illyrier liefert uns die attische

Inschrift IG I 277, 20, wo wir kt/lvQios lesen

(vgl. auch Kretschmer: Einleitung in d. Gesch.

d. griech. Spr. 245) : jedoch wurde die Aspiration

nicht lange in dem Namen bewahrt; die Sage

bra elite ihn deshalb ohne weiteres mit iV.w zu-

50 sammen, das die schliingelnde, ungeradlinige Be-

wegnng bezeiehnet z. B. Nikander Ther. 478. Der-

selbe Dichter erwahnt Ther. 607ff. eine Schlange

hnz* tjr F&gsyte AqiKojv xal Ndgovo; o/Or]
\

Ziboviov Kdd/toio dsuftihov 'Aouovirjz rz.
\
sv&a

hvoi daaxAfjTe vouor GTFtfiovoi bodxorze. Dazu be-

merkt der Scholiast, daB Drilon (der heutige Drino

hiane) und Xaron Fliisse in Illyrien seien (vgl.

Eratosthenes Geogr. 3 bei Steph. Byz . s. A vg gdxtov).

Dort wohnten Kadmos und H., die in Schlangen

60 verwandelt worden seien, wie Dionysios sage. Aus
der angefiihrten Stelle geht klar hervor, daB Nikan-

der die Verwandlung des Kadmos und der H. in

Illyrien gekannt hat, und da ware es doch hSchst

wunderbar, wenn er sich diese Geschichte fur

seine hsgoiovfieva hatte entgehen las sen. Ovid

wird demnach auch hier Nikander benutzt haben,

dazu vielleicht die Hypomnemata des Theon zu

der Stelle (vgl. auch Bethe Herm. XXXIX Iff.).
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Die Verbindung der H. niit Kadinos hatte im
Gefolge, daB dlese ebenfalls von Bootien aus in

den samothrakischcn Kult ubernommen wurde, vgl.

Kern Herm. XXVl?f. DortorscheintsiealsTochfor
der Elektra oder, wie Hellauikos im ersten Puche
seiner troiamschcn Geschichtcn sie nennt, Elek-
tryone (vgl.Vilam owitz Herm. XIV 458) und des

Zens mid als Enkelin des Atlas und der Hcsione
(Hellanikos mid Tdomencus Ton Lampsakos FHG
II 494. 18. Sdiol. Apoll. Bhod. Arg. 1 016. Ephoros
FHG I 235. 12. Schoi. Eurip. Phocn. 7. Schol.

Eurip. Phoen. 1159); ihre Bnidcr sind Dardanos.
der audi Polvarchcs, mid Eetion. der audi Iasiou

heifit (vgl. Prcllcr-Robert 855). Ephoros a. 0.

erziihlt, daB Kadinos an Samothrake voriiber-

fahrend die H, geraubt babe . auf Samothrake
suelie man sic bei den Fcsten (vgl. audi Lobeck
Aglaoph. II 678). Demagoras (FHG IV 378, 1

Schol. Eurip. a. 0.) liiBt die von Fibyen kommende
Elektra nadi Samothrake gelangen ; dort gebicrt

sie deni Zeus Eetion. Dardanos und H. : es heiBt

dann weiter: xbv Sk Kdbftov xaoanliovTa cxi

Crfzijatv r/]g d&^lcfrjg (astu Odaov f.ivqdfjvai re xal

(.ivovf.if.vov ihelv zr/v'AQffOriav, zrocroiai ()l;'Ai)?j)dg

aozruoai avzi'jv. Danach fin det die lieilige Hoch-
zeii; statt (vgl. audi Alnaseas FHG HI 154. 28 und
Arrian FHG III 598, 64fA Woldier Wert der

Version, naoli der Kadmos die Elektra zum Weibe
ninijiit. zukemmt, laBt sidi nicht entsdieiden (vgl.

Schol. Eurip. Phoen 5). 1 ei DiodorV4 9. der uadi
Bethes Ycrmuturg (Herm. XXIV 424) in dieser

Partic seines YVerkes nioglicherweise auf Apollo-

dors. Schiffskatalog zuriickgeht, lesen wir due aus-

frihrliche Sdiilderung der Iloehzeit des Kadmos
mid der H. auf Samotlirake. Es erscheinen audi
hier die Cotter zur Feier und sporideii ihre Gaben

:

Demeter schenkt die Oerreidef'ntdit Hermes oino

Lyra, Athena das beruhmte Halsband und den
Peplos, dazu Flo ten, Elektra srhlieBlidi rd rijg

fi£ydXr<q xa/.cf^h'ijg /.djtooc rosy i)sC)v itgu y.xrn

xvfjfdlojv xal Tvftjzdrasr xal tu>v ogyia'CdvToyv.

Bcsondcrs wird Apolls Spiel auf der Kithnra mid
das der Muisen auf der Flute hervorgeholieii.

Diese Szenen waren in giddier Wcise wie die

thebam.^che Iloehzeit sehr geeignet. in einem
Epos ausgemalt und verberrlidit zu werden. Vir
haben das nidit mir i'fir Demagoras von Samos
anzunehmen. smideni cr hat in der Pebnndlung
dieses Motives eincn hivalen in dem Diditer
Hcrodes von Priene gefunden. der in einem Ant-
vvortsdireiben der Iriener an die Samothrakier
genannt wird. und der nach der Insehrift (Hiller
v. Gaertringen Insdirifton von Priene 0!''. 7. um
100 v. Chr.) der f.-Tfju^JF.o y I\dh.iov x>, VAuuo\vitxi\

in seinem Epos gedaebt bat. Sein Gedidit tmg
ilnu dsis Ehrenbiirgerredit von Saniothrake ein.

(Alios "Wesentliehe bat Hiller v. Gaertringen
in dtn Pemerkungen zu der Insdirift gegeben).

Das Snellen der H.. das einen Toil' der fest-

lidien Gebraudie bildet. erkliirt si eh daraus. dafi

man jene mit der samotbrakisehen Kocri verbami:
veranlafit wurde die Zusammenstellung durcb die
Gleichsetzung des jungeren Kabiren mit dem
thebaniseheu Kadmos; unerlaubt ist es jedoch,
die Kore in den ilysterien vom Pooter Kadinos
statt von dem Kabiren geraubt werden zu lassen
(vgLPreller-Eobert856). Nach C o n z e (Arch.
TJntersuchungen auf Samothrake II 26 ; vgl. auch

I Taf. XXXV—XL1I) und Eobert (Preller 856,
1) war vielleicht das Suchen der Kore im Giebel des
neuen Kabfrentempels vom Bildhauer dargestellt.

Ob mit der samothrakischen Kultlegende dio
Notiz des Vibius Sequester. Geogr. Lat. m. 149:
Lelhacus fans insulac Orela e ita dictus

7
quod

II. Catfmon ohliia dititar in irgend welchem Zu-
sammenhange stebt, liiBt sich nidit ausmacben;
vgl. audi Crusius in Poschcrs Mvtli. Lex, II 1.

10 860
Von Abbildungen der H. sind noch zu beriick-

siehtigen die auf tyrisehen Miinzen Cat. Brit.

Mus., Plioenicia 283', pi. XXXIV 2 : Kadinos mitr

der Chlamys iiber der Scbultcr, sonst nackt, in

der Linken cinen Speer haltend, ergreift mit der
Bedit.cn die gleiehe Hand Hs., die mit langem
Chiton und Himation bekleidet sidi ihm nach
redits zawendet. Die Parse dahinter spidt auf
Tbebfns Grtiiidung an. Unsicber ist es. ob die auf

20 der thebanisdieii ili'nzc Brit. Mus. Cat. Central

Greece 72 pi. XII 10 (446 426 v. Chr.) befind-

lielic sitzende Figur mit langem Chiton als H. an-

zusehen ist. JSiehtauf die sainotbrakisebe Heroine
zu beziehen sird die Bilder Gerhard Etrusk.

Spiegel III 196 und 200. Taf. CCV und CCIX.
Das Sarkophagrcliof der Villa Alb an i bctraehtct

man jetzt mit Pedit als Darstcllung der Hoch-
zeit des Peleus und der Thetis, Helbiir Arch.

Ztg. XXIX 2 6 1 tf. O. S o hm i d t Arch. "J all rb. IT

30 127: \id. Crusius in llosdters >fvth. Lex. IT l t

832. 3."

Is'eben der thebanisdion H. erwiibnt der Scbo-
liast Apoll. lihod. Arg. TI 900 (= FHG I 75, 25):
'Aofioria \yvfxq.-rj ais Glosse zu dem foJgenden
"Worte zu streidien] Isah, tjc y.al "Agecoc 'Af<a£di>a<;

rival fjfijai fI'f(ifixvi)}jc, v)>. t':i£Tat 'AjwAXtbrios (II

i'92, vgl. Ste)di. Bvz. s. 'Ax/.ivi-ia). In den Kcho-

lien zu II. Ill 180 werden dafur Ares und die

eponvnie N\ni]ihe Arntenieus 'AQitrvfy genannt;
40 das ist, (Jeo»Taplieiierfinduut'; vl^I. Crusius a. O.

88(i, 3.

Tin allgemeineti vergleid:e man die stcts ivert-

vollen Pemerkungen I>ei PreLler-Bobert. dann
Gruppe Grieeh. IMytbologie und Crusius' sehr

eiiigebendc und irriindliehe Abhandlunyen H.
and Kadmos in Eosdiers 3Ivtli. Lex. I 2*. 1830ff.

and II 1. 82'lff. S. audi den Art. Kadmos.
AlsPersoiienmune erselieint

r

^4»_;//fjr('aoiter. z. B.:

2) Anuorio. I'oditer des S\TaIusaners Gclon,

50 Valor. Vlax. X 2. Liv. XXlV 24f.

3) Antbfil. Pal. \A\ 337. eine Krau nus Megara.

4) K i o s c r 1

1

7. ky mid \X a

t

v. i n g e r Griecli.

Gralireliefs aus Siidruliland nr. 293 p. 51 . '1/3. Jlidt.

5) IG XII 3 Suppl. 1302. 50. Freigelassene

de> Theriiers Aristodiko?.

«) IG XII 2. 321, Tochter des l.esbiers

Strvmcn. [Sittig.]

7) Harmfuiiji, Toditer Colons, Enkelin Hie-

rons IT. von Svrakus, war mit einem vornebrnen

60 Sjraknsicr Tbemistos vermahlt (Liv. XXIV 24),

ward 214 naoli ibres Bruders Hieronymos Et-

mordung auf Volksbesehlufi getCtct (Liv. XXLV
25). [Lenschau.]

Ilariiioiiieus. Demos in Antmoupolis;,er ge-

litiit zur Phyle Sabina. Seine Einrichtung dfirfte

zugleicb mit der Sehaffung dieser, d- h. 2agleich

mit der Griindung der Stadt durcb. Hadrian 130
n. Chr. erfolgt sein, P. Lond. HT 1164 f 38;

23«y jiarmonios unimuwvioi

i23; k27. P.Hamburg 15, 3. 16, 12. P. Oxy.

VIII 1110, 9; s. Paul M. Meyer P. Hamburg
I p. 66. [Walter Otto.]

Harmonios. 1) Beamter in Syrien und dann

in Arabien, im J. 364 wegen Erpressung verfolgt.

Liban. cpist. 1302,

2) Granmiatiker in Trier, in der zweiten Halfte

des 4. Jhdts. n. Chr., bescliaftigto sich mit Homer-

kritik. Auson. epist. 18, 26—30. [Seeck.j

Harmoiiiiis irions, nur von Amm. Marc. XXII

8, 17 unter der Form Armonius envahnt, woiiir

Hirschfeld Harmonim schreibt a. o. Pd. II

S." 1200); von ihm kommt der Tbermodon. H.

de la Viile de Minn on t will wcgen Apoll. Phod.

II 992 Acmonius lesen, Ke\r
. phil. 18P1, 841

[Pugc]

Harmosilas , eponvmcr Piiester in Phodos,

2. oder 1. .Jbdt. v. Chr., Kaibcl IG1 2393,

X45t'. [Sundwall.
|

'A-Qpooxai, Vogte, Befehlsbaber der spartani-

schen Ganiisonen, Statthalter. Xeben der Form

a/ofiocrij; findet sich die ionisdie Form aginoofrjQ

Xen. bell. IV 8. 39; vgl. Hesycb. a. v. und in

elner Insehrii't des 4. Jhdts. v. Chr. aus Kythera

Athen. Mitt V 231; das Verbmn do/mfetr =
Harmost sein Xcn. reip. Lac 14, 2 und 4 ,

vgl.

Lukian. Toxar. 17. Nach Schol. m Find. 01. VI

154 gab es 20 H. der Spartancr. Thuk. IV 53

beriditet, dafi naeh dem von Perioiken bewohn-

ten Kytlicra jahrlich aus Sparta ein xvdijQodixtis

als dgy/t ge'scliickt wurde; inschriftlicb ist fur

Kythera im 4. Jhdt v. Chr. ein Mcnardros dguo-

otj'jo bezeugt Athcn. Mitt. V 231. und nach Xcn.

helf. IV 8, 8 (393 v. Chr.) liefien die Athener

ihren Mitburger Kikophemos als Harmostes auf

Kythera zuriick, AVir konnen mit Eecht in dem

Kytherodikcs einen der 20 H. seben und annebmen,

dafi die H. als Vogte jiihrlich von Sparta in die

Perioikenstiidte geschic'kt wurden. um die kom-

munale Selbstverwaltung dieser Stadte zu iiler-

waehen; daB sic eine spartanische Besatzung

itpgovna) befehligten, zcigt die S telle bei Thuk.

IV 53~ vgl. B el
o

"ch Gr. G. I 282. S c h o em an n

-

Lipsius I 4 211 f. Andercr Art waren die von

den Spartanern in die auswartlgen unterwerfenen

Stadte geschickten H. Hcsyoh. s. v. bezeiclmet

den H. als i^t/it-XijTijg, Siiid. und Harp. s. v. cr-

scheinen die H. als ttQ/orurc, vgl. Thuk. IV 57

und 117, Bekker aiiecd. 206 als tf^ovoao/m^Hh
als iioyorTf.q xal tfoovonoypi. Ihre Tiitigkeit in

der Fremde gibt Xen. reip. Lac. 14. 4 an; do-

ftofrvTi" i.-ri ^t'vTji. Die Einsetzung der H. gait

als Zeichcn der s-partanivchen Herrsdiaft: Dem.
XVIII f

j
6. Aiicbin. II 77. Isokr. IV 117. XIV

13, und war besondcrs durch Lvsandros erfolgt:

Plut. Lvs. 13. Paus. IX 32, 9. Erwahnt werden

Alkamenes auf Lesbos Thuk. VIII 5. Eteonikos

auf Thasos Xen. hell. I L 32, Lelotus in Hera-

kleia Trachinia Xen. bell. I 2. 18. Hippokrates

in Chalkedon Xen. hell. I 3, 5. Klearehos in

Byzantion Xen. hell. I 3, 15, Kallibios fur Athen

Xen. bell. II 8, 18, Derkylidas in Abydos Xen.

hell. IV 8, 3—5. Fber das iibermutige Treiben

der H., die ihrer veranbvortlichen Stellung selten

gewachsen waren und die VeTbiindeten fast wie

die Heloten der Heimat behandelten , wrude viel-

fach geklagt; Plut. Lys. 19. Isokr. IV llOf. ,
vgl.

Xen. reip. Lac. 14, 2. Nach Xen. hell HI 5,

12 wurden auch freigelassene Heloten als H. ein-

gesetzt. Nach dem Sturze der spartanischen Herr-

schaft erfolgte die Vertreibung der H. : Paus. VHI
52, 4. IX 6, 4,

Als Stadtvogte find auch anzusehen der ag-

ftooTtjs der Sinoper in Kityora Xen. anab. V 5,

19, die H. der Thebaner in den achaiscben Stadtcn

Xen. bell. VII 1, 43 und in Sikyon Xen. hell.

VII 3, 4 und 9. Wenn die Erganzung der In-

lOschrift Bull. hell. X 125, Z. 55: 6 vm-mordnis

xal ol a[ofio]omi richtig ist, gab es zu Thessa-

lonike im 3. Jhdt. v. Chr. fiinf H. ; vlber ihre-

Tatigkeit lalit sich nichts sagen. Literatur:

Westermann in Pauly E.E. Ill po69f. Gil-

bert I 2 39. 95. Lecrivain in Darembcrg et

Saglio Dictionn. Ill 10. Busolt Handb. IV2 ],.

1 98 316. SchoemanivLipsius T* 93. 2111

Beloeh Gr. G. I 282. II 115. [X Oehler.]
_

'Aquqovvoi, Bcanito in Sparta, die die Ani-

20 fiihmng der Frauen zu ubenvachen hatten :
Hesycb.

s. dcfidavvoi " dgxv xt? &v Aaxzdaiftovi Lil Trjg evxoc-

fttag Ttfiv ywaix<Zv. Die Definition legt einen

Vergleich nahe mit den ol im ii\g evxoofilag iw
zagdsvurv in Pergainon, Inscbr. v. Perg. 463 und

dem 6 km rf-g evxocfdag sc. xtiv mxQ&evaiv ill

Smyrna, CICt 3185, unter denon >vohl keiue

Beamten, sondern Lehrer zuverstehen sind. Nicht

um\alirscheinlich ist es daB in Sparta spater die

ywatxovduoi die Funktion der d. ausiibten, vgl.

30 Annual Brit, School Athen XIV 124. Literatur:

Westermann Paulv E.E. IIP 1070. Xv.Miiller

Hondb.rV2],2, llfl.5. Gilbert 12 66. Schoe-

mann-Lipsius 1^ 254. [J. Oehler.]

Harmozeia (%iooo$ bei Arrian; in den Plinius-

bss. Arwysia ret/io, verschrieben aus Armuxiu)

hiefi die iladie Ktistenlandschaft Karmanicns auf

der Ostseite der Stralie von Hormuz, die noch

beute ihren Xamen triigt, zwischen dem Fingang

des Persisehen Golfes und dem stcilen Aulienraiid

40 des wilden, uriznganglkhen Berglandes Baskird

(Besalurd, bei Ptolem. Kanthonike). Der GauBiya-

ban, den wir beute bier linden .
cnteprachc H.

vollig, wenn er nordwarts den inneren AVinkel

der Meerenge und die Miindung des Ananis (Flu ft

von Minabi crreiclien wiirdc. Aler gerade die

fruchtbare Alhivialebenc dieses bedeutendsten kar-

manisehen AVasserlaufs war der Hauptteil des kn-

tiken Gaues. wie Xearch mis klirt, der ihn zuerst

uns nennt (bei Arrian. Ind. 33, 2 und Iuba-Plin.

50 n. h. VI 1071. Es ist auch nidit ausgeschlossen.

ja wahrscheinlidi, daB sich H. noch wetter nach

Westen erstreckte, dem groBcn Bogen der StraBe

von Hormuz bis zur Clarcnceenge folgend und

damit die gesamte. bis 40 km breite karma

-

nische Flacbktiste unter den steilen Bandgebirgen

umfassend — in dieser Ausdehnung eine ge-

schlossenc geograpbisdie Einheit. Denn dadurch.

dall Xearch von der Ananismundung nidit durch

die Clarencestrafie , sondem an der AuBenseite

COdes karmanisdien Tnselgfirtels entlang gefahren

ist, blieb die Westt^renze H.s ungenannt und nn-

bekannt. Dagegen fiel sicher die Grenze im Siid-

osten annahernd mit der Siidgrenze von Biyaban

zusammen; sie lag am Sabis Creek, dem Fvodi-

Gez (TamariskennuB) . und bei der persisehen

Festung Kunari, die der Stadt Sabis entsprechen

mag, 800 Stadien nOrdltch von der karmanisch-

gadrosischen Grenze (am Rae al Knh, Vorgebirge



Karpella der Ptolemaioskarte). Iuba bei Plin.
n. h. VI 107: ah initio eius (Carmaniae) ad
f/umen Sabim C p.} inde virteas coli et arva ad
flumen Ananim XXV milium spatio; regio

vocatur Armuxia. Dieser Beschreibung liegt

Nearchs Kiistenaufnahme zu Grunde und zwar
in der ausfuhrlicheren Fassung, die uns verloren

ist. Denn nur so erkl&rt sich, daft Plinias oder
"bereits Konig Iuba versehentlich die fur ein

kleineres Kiistenstiick umuittelbar siidOstlich von 10

der Ananismundung geltende Zahlenan^abe von
"200 Stadien auf die gauze Kiiste zwischen jener

und dem Sabis iibertragen hat. Nearch rechnete
im ganzen dafur 800 Stadien, ebensoviel wie vom
Sabis zur gadrosischen Grenze, da sein vorletzter

Ankerplatz vor Erreichung des Ananis, von Ar-
rian kurzweg 7ig6; alytakay egfyurp bezeichnet,

also ohne Ortschaffc, offenbar in der sehi gun-
atigen Miindung des sehiffbaren Tamariskenfiusses

gesucht werdea muB. Hier zuerst wurden von 20
Nearch das arablsche Gegengestade und das Kap
Musandan gesichtet, die Natur der Meerenge und
der AufschluB eines ungeheuren, dern Mittelmeer
vergleichbaren Golfes erkannt.

Darum setzt fortan die von Eratosthenes ab-

hangige griechische Erdkunde hier das Stoma des

Persischen Mecrbusens an (Eratosth. bei Strab.

C_. 765 Ende fvgl. C. 726J: 6'u to /ulv ozoua
€tvai aisvbv ovzoig w£ t t'f

f

Ag/wCf.ov tov tijs

Kagfiaviag axgcoTrjgiov xfjs 'Agafiiag d<pogazac zo 30
iv Mdteaig und bei Ammian. Marc. XXIII 6, 23

:

ex Harmoxonte Carmaniae promontorio u->w.),

und bestimmt sich das karmanisehe Vorgebirge,
das die Meerenge tlatikiert, mit volliger Sicher-

heit in dem allerdings nur Aachen Kiistenvor-

sprung Ras Kunari, etwas irn Siiden von der
Miindung des Tamariskenfiusses. Die Uberlicfe-

rung i£ Aq/lioCojv tov z. h. a. hat Anstofi erregt

und die von Casaubonus vorgeschlagene Ver-

besserung in e$ AgfioCovzog tov usw. fast allge- 40
meine Billigung gcfunden; aber Marcianus (pe-

riplus maris ext. I 27) sehreibt wie Strabon

:

£.t( 'AgfidCwv axgcoTijoiov und dbrd tov Aguo^oyv
<mg., wonach audi bei Ptolem. VI 8 aus "4 e.uoCo?'

uxqov
r

Aoptotoiv axgov herzustellen ist. Also
hatte es Eratosthenes Vorgebirge der Harmozoi
genannt. aus geographisehcn Riicksichten, urn ihm
einen leicht venvendbaren Namen zu geben; ein

Kap .Harmozon' hat es an Ort und Stelle natiir-

lich nicht gegeben. Die Harmozoi sind die An- 50
wohner der Lands chaft H., die wohl Nearch und
Eratosthenes richtiger Harmozia gesehrieben hat-

ten. Harmoxaei heiBen sie bei Plin. n. h. VI
110, wahrscheinlich nach dem Bericht des One-
sikritos a promunturio (sic!) Carmanis iun-
guntur IV Das Kap der H. ist hier kurzweg
das Vorgebirge; ebenso VI 109 a flumine Arabi
promunturiumipsum inhabitant usw\,namlich
die Carmani. wie Mela III 75, aus derselben la-

teinischen Vorlage schopfend. uns belehrt. Xach 60
Plin. VI 98 folgt auf den Hyctanis (= Ananis)
promwiturium Carmaniae, ex quo in adversam
oram. ad gentem Arahiae Maeas traisetus distat
L. p., d. h. das Kap der H. gait inanchen Geo-
graphen als das .karmanisehe Vorgebirge' xax
i£ox$v, unzweideutig bestimmt durch seine Lage
am Stoma des Persischen Meerbusens. Erato-
atheiies und seiae Schule (Strab. C. 726) dagegen

unterschied es darcb. jenen Zusatz von dem .erstett'

Kap Karmaniens, das nach Sflden in den Ozeaa
hineinspringt, die Karpella axga der Ptolemaios-
karte.

Die auf das Vorgebirge beziigliehen Augaben
des Plinius (VI 98. 109. 110) finden sich freilich

in geographiseh auf das argste verwirrtem Zu-
sammenhange und scheinen auf den ersten Bliek
kauin verweitbar. Sie gehen aber alle drei im
letzten Grunde auf Onesikritos zuriick und sind
Plinias durch mehrere Zwischenquellen vermittelt
worden, dereu erste (Alexander Polyhistor) den
Periplas der iranischen Kiisten in Nearchs Fahrt
entgegengesetzter Kichtung, von West nach Ost
beschrieben hat; die jiingere, lateinische hat ver-

sucht, ihn wieder in die Ostwestrichtung umzu-
setzen, mit dem zweifelhaften Erfolg, daB die
ostwarts auf die Ichthyophagen folgenden Oreiten
und Arbieis und Ortlichkeiten des Indusdeltas wie
der Portus Macedonum (= 'AZc^avSgov Xifitjv) in

die XTachbarschaft Karmaniens iibertragen worden
sind. DeTselben Ungeschicklichkeit ist Plinins

zum Opfer gefallen, wenn er das Kap der H. an
der Persiscben Meerenge im Westen der Hycta-
niainiindung ansetzt (VI 98). Die Sicherheit

unserer Ansetzung am Ras Kunari wird dadurch
nicht erschiittert, Vielmehr ergibt sich als un-
anfechtbares Result at. dab auch der Bericht des

Onesikritos wie derjenige Nearchs selber die re-

gio H. an dem Punkt der karmanischen Kiiste

beginnen licfi, der das gegeniiberliegende ara-

bische Vorgebirge zuerst in Sicht bringt.

Hatte Eratosthenes irrig den Eingang des

Persischen Golfes gleichsam auf eine Linie zwi-

schendenbeiden Vorgebirgenreduziert, so istspater

den letzten wissens^haftlkhen Vertretern der grie-

chischen Erdkunde die lange, nord-siidliche Erstrek-

kung dor Meerenge nicht mehr verborgen geblieben.

Sie wird jetzt richtiger charakterisiert als Ein-
schnitt zwisehenzweiGebirgstficken, denBergender
Asaboi auf der arabischen Seite, und dem .runden*,

miichtig aufsteigenden Pik der Semiramis auf

der karmanischen , den man freilich auch am
Kap der H. iiber die niedrigeren Vorberge der

Kiistenlandsehaft heriiberragen sicht, dessen ganze

majestatisehe Form aber nur dem auf dem ara-

bischen Gegengestade Stehenden sich cnthiillt,

ein wenig vergleichbar dem Taphiassos, dem
schonen Eckpf^iler der Meerenge von Ehion. So
hat ibn der ungenannte Kaufmann gesehen, dem
wir den Periplus des Erythraischen Meeres ver-

danken (Geogr. gr. min. I ^ 35 p. 284). Auf
ihm und anderen Zeitgenossen beruht die bessere

Darstellung der Ptolemaioskarte nnd die Be-

schreibung Marcians (periplus m. ext. I 27). Als

der eigentliche Eingang der Meerenge gilt ihnen

richtiger nicht mehr das Kap der H. , sondera

Kap Karpella (so Marcian ausdrucklich!).

Ptolemaios und Marcian geben als Entfer-

nung zwischen den beiden Vorgebirgen 750 Sta-

dien, bis auf eine geringe Differenz mit Nearch
ubereinstimmend. Dagegen haben sie die an sich

schon ubergroBe Zahl Nearchs von 800 Stadien

zwischen der Ananismftndung und dem Kap der

H. noch auffallig erh«ht, atimmeu aber auch

untereinander nicht uberein, da Marcian insge-

samt 1400 Stadien rechnet, die Poaitionen der

Ptolemaioakarte etwa 1200 ergeben. Von den

zavs juarmozeia narmozeia isay*

Einzeldistanzen dieser KOstenstreeke bei Ptole-

maios und Marcian interessieren uns hier die auf

eine Stadt Harrmt&a beziigliehen. Sie wird uns

im Altertum nur von ihnen genannt; fur die

Auffindung ihrer Lage ist die Entscheidung zwi-

schen beider Angaben grundlegend. Doch birgt

sich, wie schon langst gesehen, die Stadt offen-

bar auch in Hermupolis bei Arnmian. Marc. XXIII

6, dessen Geograpbie von Iran in ebenso nahen
t. T T1J..1 J.:,~ ~4-„"Ui 1„ ^„- T)^

FluBlandschaffc am Ananis ein wahres Paradiesi

<piha 8i 7]brj xal zzafttpOQCt ravr^ tjv, wie auch

der Perser selbst sie preist, der schOnste Garten

Irans zu sein. Im Ananis wurde Gold gewaschenj

auf Gold, Silber Kupfer, Eisen, Zinnober, Kotel

und Steinsalz (dessen Lager eine interessante geo-

logische Formation der Kiistenregion und In sein r

namentlich der Insel Hormuz bilden, darnach

die Hormuz Salt Formation genannt) lieBen die

Beziehungen zu Ptolemaios steht wie der Pe- 10 Achaemeniden in den Randgebirgen graben (One-

riplns Marcians. Ptolemaios zeichnet die kar-

manisehe Kiiste vom Ananis zum Kap der H.

in siidwestlicher Richtung; indem sie hier all-

mahlich nach Norden zu einem kleinen Vorsprung,

dem genannten Vorgebirge, umbiegt, entstebt im
Osten des Kaps eine kleine Bucht. An dieser

ist die Stadt Harmuza angesetzt, kaum 200 Sta-

dien vom Vorgebirge, iiber 1000 Stadien vom
Ananis entfernt! So die Ptolemaioskarte, mit

sikritos bei Strab. C. 726 Ende und bei Plin.

VI 98). Aber noch diente keines dieser Pro-

dukte zur Belebung des Handels. Wir haben

gar kein Recht
T
wie gewohnlich geschieht, schon

fur die Zeit Alexanders eine Stadt H. am Mlnab-

rlusse und an der Stelle der persischen Festung

anzunehmen; auch nicht unter dem Namen Sal-

mus, den Diodor. Sic. XVII 106, 4 der ztolig

jtaea&aXdoGtos gibt, in der angeblicb Nearch ge-

der Marcians Zahlen so vollig unvereinbar bleiben, 20 landet und mit Alexander zusaminmengetroffen

da6 iiber ihre selbstandige , von Ptolemaios un-

abhangige Entlehnnng aus einem topographischen

Quellenwerk kein Zweifel obwalten kann. Dieser

nicht naher bestimmbare Periplus mafi 800 Sta-

dien filr die Kiistenlange zwischen Stadt und Vor-

gebirge H. Das ist aber genau die Entfernung,

die Nearch zwischen dem Stoma (am Kap H.
!)

des Persischen Golfes und dem Ananis annahm.
Die Ubereinstimmung beruht schwerlich auf Zu-

sei. Aber nach Nearchs eigenen Worten lagen

der Ort des Zusammentreffens und das makedo-

nische Standlager fiinf Tagemarsche landeinwarts

;

mit Recht sucht darum Tomaschek Salmus in

Gulasgird, weit im Innern auf dem Hochplateau.

Noch der griechische Kaufmann der zweiten Halfte-

des 1. Jhdts. kennt und nennt nur zwei persi-

sche Emporia und Welthafen, Charax Spasinu

am Schatt el-Arab und Omana an der westga-

fall, vielmehr hat nach aller "Wahrscheinlichkeit 30 drosischen Kiiste (peripl. mar. Erythr. 35. 36).

die topographische Quelle Marcians Nearchs Zahl

zugrunde gelegt. Also stand die Stadt Harmuza
am Ananis (Mlnab). Marinos-Ptolemaios aber

durften durch die Ubereinstimmung der Namen
verleitet worden sein, entgegen den Angaben der

Kiistenbeschreibungen die Stadt in die unmittel-

bare Nachbarschaft des Vorgebirge s zu nicken.

Aber diese Lage wird allein schon durch die Be-

trachtung der topographischen Gestaltung der

Man sicht, das karmanisehe Kustenland hat auch

jetzt noch nicht Teil an dem groBen Durchgang-

handel des Persischen Meeres, wenn auch wahr-

scheinlich die Stadt Harmuza damals schon ge-

griindet war, da sie Marinos in seinen topo-

graphischen Quellen vorfand. Sehr verkehrt ist

die Harrnoxa regia des Geogr. Rav. (p. 52) mit

der karmanischen Kiistenstadt gleichgesetzt wor-

den. Das Itinerar enthalt die StraBe von Perse-

Kiistenlandschaftsehrunwahrscheinlich ; manmuB 40 polis nach Ekbatana, die auch die Tab. Peut. ver-
--1— --- - - 7 — zeichnet, und die KOnigsburg liegt an dieser wenig

nordlich von der persischen Hauptstadt, offenbar

die Ruinenstlitte Murghab mit dem beruhmten

Cyrusgrab.

Die Blutezeit Harmuzas beginnt deutlich erst

in der Sasanidischen Epoche, vielleicht geweckt

und begiinstigt durch die Grofiktfnige selbst ; we-

nigstens wird von der Tradition unter den Griin-

dungen des Stifters der Dynastie, Artachslri Pa-

erwarten, den Vorort in den zentralen und zu-

gleich von der Natur am besten ausgestatteten

Strichen zu finden. Diese gruppieren sich um
den Ananis. Hier residierte auch nach Nearchs

Schilderung der vjzagxo* des karmanischen Ku-

stenlandes, der zuerst Alexander d. Gr. die Kunde
der gliicklichen Ankunft der Flotte iiberbrachte.

Freilich laBt Nearchs Bericht klar erkennen, und
was aus dem Werke des Onesikritos erhalten ist,

bestatigt, daB damals im karmanischen Kiisten- 50 pakan (gestorben 241) ausdrucklich auch Hor-

lande noch kein stadtisches Gemeinwesen sich

entwickelt batte, noch kein Hafenplatz, in dem
Handel und Verkehr das iranische Binnenland

mit den Gestadelandem des Indischen Ozeans

verkniipften. Selbst mit dem nahen arabischen

Kontinente scheint noch kaum ein lokaler Aus-

tausch stattgefunden zu haben. Hinter dem
stark sumpfigen Strand- und Lagunengiirtel iippig

wuchernderMangroven lag das karmanisehe Kiisten-

muz genannt. Da Kosmas Indikopleustes (An-

fang des 6. Jhdts.) in seiner christlichen Topo-

graphie zwar die indischen Ausfuhrhafen, leider

aber nicht auch die persischen Eingangsemporien

des Gstlichen Handels namhaft gemacht hat, fehlen

noch direkte Zeugnisse, um den Anteil der lctz-

teren und die Bedeutung des Sasanidischen Hor-

muz sicher bestimmen zu kftnnen. Nach der mus-

limischen Eroberung Irans unter den Abbasiden

land noch einsam mit seinen Dattelpalmen- und 60 unterrichten uns die arabischen Geographen voll-
rx !._.•_._ „^_._ txt ..__._!. ti— m auf. j]!nen ^it H. als Haupthafen des Persischen

Golfes, wetteifernd mit Siraf, dem halbwegs zwi-

schen der Meerenge und der Euphratmunde ge-

Iegenen Emporion, und vorziiglich die Einfnhr

nach dem Norden und Chorasan vermittelnd. Die

Trummer der arabischen Stadt H. hat man am
Ufer des Mlnab Creeks, etwa 6 englische Meilen.

von der persischen Feste und 9 von der FluB-

Orangenhainen, seinen Weingarten voller Riesen-

tranben, seinen Obstbaumen und Kornfeldern,

deren kunstliche Bewasserung die meisten Wasser-

lanfe schon lange vor Erreichung des Meeres auf-

zehrt (Arrian. Ind. 32, 5. 33, 2. Strab. C. 726.

Plin. n. h. VI 107). Nur den Clbaum vermiBte

das griechische Auge, aber nach der Ode und
Wtlste der gadrosischen Kiiste dunkte es die
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mttndung entfernt aufgefunden. Wahrscheinlich

diirfte hier audi die sasanidische und noch fruher

die aTsakidische Griinduag gestanden haben.

Unter den letzten Abbasiden war H., seiner gco-

graphischen Gesclilossenheit angemessen, ein selb-

standiges Konigreich ; die Namen seiner arabischen

Fursten kennen wir. Eincr von ihnen, um 1300,

glaubte seine Hauptstadt den mongolisehen E in-

fallen allzu preisgegebcn und tat den bedeut-

an der Sudkiiste der Propontis. Andere verle£en
den Ort des Eaubes an das Vorgebirg Dardanioii

oder Dardanis (s. Plan des Hellespontos). Als
Gemeinde bezahlte H. zum 'EXtyonovxiog <pogo$

des Athenischen Seebundes von 439 —421 v. Chr,

je 300 Drachmen, Pedroli Studi di Storia Ant. I

(1891) 155ff. Larfeld Handb. d. gr. Epigr. n 1,

24ff. 410 nimmt die athenische Flotte 8 Schiffe

der Peloponnesier bei Priapos und H. Die Stelle

,samen Scliritt, ibre Burgerschaft, ihre Handels- 10 von H. wird von R. Kiepert Karte von Klein-

kontore und Hafenaulagcn auf die nahe Tusel zu

verpflanzen, die seitdem bis heute den alt-en Na-
men usurpiert hat. Nach dieser radikalen Um-
walznng erhebt sich H. wahrend des 14.— 16.

Jhdts., zuerst noch unter der arabischen Dyna-
stie, dann unter portugiesischer Hcrrschaft, zu

jener hochsten, fabelhaften Bliite, die iramcr von
neuem die grolitc Bewunderung und das Staunen

der Eeisenden aller seetiichtigen Nationen her-

asicn Bl bei cinev Lagune zwischen Granikos-

und Aiseposmundung angesetzt. [Biirehner.]

flarpagion s. Haipagia.
Harpago {dg^dyt}), eine lange Stange mit

einem eisernen Hakcn vorn, Liv. XXX 10, 16:

asseres farrco unco praefixi , an einer Kette

hangend. verwendet bei Belagerungen zuin Ein-

reifien von Mauern , Palisaden u. a.. Caes. bell.

Gall. VII 81. Auctor B. Hisp. 16. 2, odcr auch
vorrief; es wuvde einer der ersten YVelthafen, in 20 im Seekrieg, um feindliehc Schiffe heranzuziehen,

dem alle occiden talisehen und oiientalischen See-

machte und Landesprodukte sich trafen. Wie
ein lateinisches Distichon, kauin ubcrtrieben, sagte

:

Si terrarum orb in, quaqua patet, annulus esset,

Illius Ormishwi gemma decusqite ford.

Vgl. Lord Ourzon Persia and the Persian que-

stion II 413-427.
Tomaschck leitct den Xamen IT. ab von

der Hauptf'rucht der Ki'tstenlandsehaft, der Dattel

also ahnlich der marius ferrea. Plin. n. h. XVII
209 und dem corvus (s. o. Bd. IV S. 1665).

[Licbenam.]

Harpagos. 1) Meder, Angehdriger des konig-

liclien Hauses des A^tyages (avi)o oixijiog Herodot.

I 108). wird Verriiter an demKonig; die Erzah-

lung des Herodot (I 108—Hi. 117-119) von

dem Anteil des H. an der Aussetzung des Kyros

unci von seiner graus.imen Bestrafung soil wohl
(npers. khitrma), und vergleicht die arabische Be- 30 den Vcrrat entschuldigen. Er sctzt sich mit
zeichnung des Konlgreichs Hormuz. Moghistan.

die sicber Dattelland bedeutet. Das scheint be-

stechend. wird aber sebr zweifelhaft dureh die

Wicdcrkchr dcsselbcn Namens anf dem Hoeh-

land der Persia; denn llarmoza rwjia, uordlich

von Persepolis, (s. o.) liegt liingst aulierhalb der

nordliehen Grenze der Dattelpalme und noch mehr
der Dattelkultur, deren Product; im Gegcntcil

nacli jenen IHstrikten eingefnhrt wird (vgl. Th.

Kyros in Verbindung und geht in der ersten

Schlaclit zu Kvros iiber (550 v. (7hr.). Herodot.

I 1281. 127. l"29. Er ist daraui Peldherr des

Kyros im Kanipf gegen die Lyder ; seine Kriegslist

entsrlieidet den Kampf bei Sardes Herodot. I 80.

Xaeb Diod. IX 85 ist er es, der als der Statt-

h alter der Meeressatrapie die Griechen abweist,

als sie nach Untcrgang des lydischen Eeicbes in

ein Yertragsverhaltnis zu Kvros treten ivollen.

Fischer Die Dattelpahne, Erg.-Het't 64 zu Pe-4<)Als Xachl'olger des Mazares unterwirft cr die

termanns geogr. Alittei I .). Also kann H. bier

nicht von der Frucht abgeleitct Averden. und ivir

sind genotigt. fur beide Ortsnainen ein anderes

Wnrzelwort anzunebrnen. Wie aus alnilicbein

Gninde die parallele. von Hiibsehmann A It-

armen. Ortsnamen 105 versucbte Herleitung des

Xamens der altarmeni.-chen Ort^ehaft Armavasen
von armav .Dattcl' sclieitcrt. Vgl. 'Lomascliek
Kiistenfahrt Nearehs "0 — 47. [Kiessling.]

ionischen Stildte, die Karer und Knidos, die Lv-

Merund Kaunier. Herodot. 1 162—168. 171. 174
— 177 (TreuberGesch d"r Lvkler 91). Dancker
Geseb. d. Altert. IV* 254 IT. ":-J3Ctf. II 769. Bu-
8 It Grieeb. Gesch. II - 50511. Prasek Gesch. d.

Meder u. Perser 2 >7. 209f. 225\ Aus dem Urn-

stand, dah in Xanthos aut" einer Insobrift des

5. oder walirsebeinlieber des 4. dbdts. der Sohn
eines IT. genannt wird (CIG 4269 = Kail) el

Harmozike (strait. O. 5 | il) s. Armastika. 50 Epigr. gr. 7('^j. Ut gescblossen woTden, dat3

die Familie d?s 11. dort ein erbliches Anrt

oder 'Reich besessen babe. Dieser SchluB, als

vorschnell mit Pecht von Treuber a, a. O. 94

aliarewiesen. wird noch aufrecht erbalten von Pra-

sek a. a. 0. VI 233, 4. Dagegen tritft aller-

dings die Person des H. bei Herodot so sehr

in den Vordergrund, dafi die Annahme einer

.Harpagidentradition' als Quelle des Berichts bei

(Hekataios'? und) Herodot gerechtferKgt erscheiut.

Harouso s. Harauso.
'AQjtayfjg ygaqpirj, otientlicbe Klage aut Baub,

?:heint an mancben Orten existiert zu haben. vgl.

Jjukian. iad. voe. c. 1 VQa rfh r ''^IO r» 2iyua
rroog to Tau tsrl rmr f.xtu <Payri}n-iojr fita; vrrag-

yovrviv xai dgxayt];. Xen. Kyr. I 2,6 syy././j-

uara xai xlotcT^z xat do^ay^g xal fna;. Im atti-

schen Recht ist sie nicht nachzuweisen , obwohl
auch Plat. Leg. XI O^e. XII 941b und Arist,

Pint. 372 die u. von der y.ko.-ifj trennen. vgl. OONoldeke Anfs. z. pers. Gesch. 13. Schubert
^reier-Lipsius Att. Proz. 157. Lipsius Att.

Eecht 442. [Thalheim.]

Harpagia {Harpagion; rd 'Aoxdyta Hermo-
laos-Steph. Bvz. s. f} jLaxayta. Sehol. II. XX
234; to 'Aojiaywv Thuc.~Vin 107. Strab. XIII
587), einer der Orte, vro Ganymede8 von Zeus ge-

raubt worden aein soil. Ortlichkeit bei Kyzikos
Zwiachen den Gebieten von Kyzikos und Priapos

Herodots Darstellung der Cyrassage 74C v. Gut-
schmid Kl. Schr. V 40f. ; insbesondere Praaek
Berl. Stud. XI 3, 12£ Bn so It a. a. 0. 112 500,

2, wo noch weitere literatnr.

2) Persischer Feldherr (Enkel des Vorigen?

Prasek Gesch. <L Med. n. P«a. 222), nimmt im
ionisehen Aufstand den HistUios f^fangen und
lalit ihn im Einverstandnia mit Artaphrenes hin-

•

ZS&tfr
t . uarpaKuaes narpaios aayo

xichten, Herodot. VI 28. 30. Busolt a. a. 0.

II 555. [J. Miller.]

Harpaktidea, atheniscber Archon im J. 511/10,

Aristot. 'A&rjv. jioX. XIX 6. Derselbe Name auf

dem Marm. Par. ep. 45 'A[o]si[axzidv)g]; vgl.

Jacoby Mann. Par. 173. [Kirehner.]

Harpalianos [QXafiios 'Ag^a[Xiav]6; ITsio(s)-

svg (IG III 1069); der Xame isb hergestellt von

Wilhelm'^^M. &q%. 1005, 251 nr. 15). atheni-

schet Archon um dicselbe Zeit wie Archon Epaphro-

deitos, der um 178 n. Ohr. anzusetzen ist, Dit-
tenberger Syll. 737 nr. S. [Kirchner.]

Harpalis, Archon auf Delos um 210, Homo'lle
Archives de l'intendence sacree a Delos. Scboef-
fcr o. Bd. IV S. 2501. [Sundwall.]

Haroalos ['A^aXog). 1) Makedone, vielleicht

Bruder des Machatas und Oheim des H. Xr. 2), vgl.

Scbaefer Demosthenes II 2 13, 4. E'
-

spielte als

Befehlshabcr in Amphipolis dem Tphikrates eine

Anzalil Amphipoliten in die Hande, Demosth.
XXIII 140. Vielleicht ist er der Vater von Ale-

xanders Satrapen Kalas 6 Aoxdlov, Arrian. anab.

I 14, 3. Diodor. XVII 17, 4.

2J Vornehmer Makedone, Sohn de? Machatas
(Arrian. anab, III 6, 4) und Bruder des Philip-

pos, der von Alexander die Satrapie Indien

erhielt. Er brachtc seine Jugcndjahre am Hole'

des Konigs Philippos zu, wurde aber nach dein

Aushruoli des Zwiespalts zwischen Philippos und
Alexander als Vertratiter des letztcrn mit Near-

cho-i. Erigyios. Laomedon und Pfcolemaios aus

Makcdonien verbannfc, Arrian. anab. Ill 6, 5,

Plut. Alex. 10, d-izu Schaefer Demosthenes III-

65, 2. Nach Philipps Todc wurden diese Manner
von Alexander in seine Nahe berut'en und be-

sonders begiinstigt; H, wurde, iveil er zum Kriegs-

dienst kOrperlieh untaugllch war, zum Hchatz-

jneister ernamit ("AQxaXor dl- inl rfir ^ofjiidrcjy.

on avTfii to otofia f-g ta Tialfitta nyjjsior i)t> Ar-

rian. anal). Ill 6, 6 ; auf schlotternden. hhikenden
Gang weist vielleicht der Ubermnnc IlaXXtdrjs,

der H. in dem Satvrdrama Agen beige leg!' wurde.

vgl, Ath.cn. XIII '505 f). AUein sehon " vor der

Schlacht bei Issos maeht-; sich ]I. eines — nicht

niiherbezeiclmeten— Vergehens schuldig und ging
mit einem schlechtcn "Menschen namens Tauriskos,

der ihn dazu angestii'tet hatte, dureh. Er blieb

als ^
^

erbanlltcr in Megaris , bis ihn Alexander
unter Zusicherung volliger Straflosigkeit zur

Puckkehr aufforderte. Xeuerdings wiirdigte ihn

der Konig seines Vertrauens. indem er ihn wie-

derum zum Bchatzmeister einsetzte, Arrian. anab.

III 6, 7. Als solehem unterstellte er ihm n. a.

die erbeuteten persisdien Sehiitze, die Pannenion
in die Burg zu Ekbatana gebraeht liutte. Arrian.

anab. Ill 10, 7. In das obere Asien sandte H.
dem leseluvngrigen Ki'inig auf dessen Wunseh
allerlei Biieher nach , Plut. Alex. 8. Als Ober-
einnehnier fur alle neu eroberten Lander (tv/v

i)> BafivXtirt O^aat'Qojy y.al iGw ^ooaodrov ti)v

fpvXaxip' xsmozsvuivos Diodor. XVII 108. 4) re-

sidierte II. zumeist in Babylon. Wahrend Ale-

xander in den fernen Osten zog, uberlieti sich hier

H. auf Kosten des kOniglichen Schatzes den tip-

pigsten Vergnugungen, lieB seine Tafel vom Per-

siachen Golfe her verproviantieren und Terschiven-

dete ungeheure Summen auf seine Hetaren Py-
th(i)onike und Glykera, die er, als die berubmte3ten

seiner Zeit, eigens hatte aus Athen kommen
lassen, Diodor. XVII 108, 4—6. Pyfch(i)onike,

die wie cine KOnigin in Babylon lebte (Philemon

im Ba^vlo'jvwg frg. 16 bei Athen. XIII 595 c,

Kock II 482), gebar ihm eine Tocbter, Plut.

Pbok. 22. Als sie starb, lieB II. sie in Babylon
mit furstlichem GeprJinge bestatten (Poseidonios

frg. 22 bei Athen. XHT 594 e, FHG III 259)
und errichtete ihr zwei prunk voile Denkmale,

10 das eine in Babylon (vgl. das Fragment aus dem
Satyrs piel Agen bei Athen. XIII 595 f), ein

zwcites spater in Attika (Theopompos in dem
Briefe an Alexander frg. 277 bei Athen. XIII 595
a— e, FHG I 325). Von dem letztern, das an
der heiligen HtraBe nach Eleusis gelegen und
als Heiligtum der Pyth(i)onike Aphrodite ausge-

stattet war (s. o. Bd. IS, 2735, 23ff.
f
wo aber

die inschriftlichen Zitate auf einem Irrtum be-

rahen, vgl. Conze Philol. XIV 150. Dittcn-
20 b erg cr zu IG III 3823], handeln auficr Theo-

pompos noch Dikaiarchos frg. 72 bei Athen. XIII
504 f -595 a, FHG II 26fif. Diodor. XVII 108, 5.

Pans. I 37. 5. Plut. Phbk. 22. Die Glvkera (ein

Artikel iiber sie fehlt o. Bd. VII S. 1437) liefi

II. nach dem Tode der Pyth(i)onike aus Athen
kommen, im Palaste zu Tarsos Wohnung nehmen
und sich dem Volke gegeniiber als fJaoi'Xioaa ge-

berden; in der syrischen Stadt Ehossos weihte

er ihr ehernes Standbild. Theopompos if rolg

30 jtt-gi tTjg Xiaq 'EjzwtoXrjc frg. 278 bei Athen. XIII
586 c (FHG I 325); Brief an Alexander frg. 278
bei Athen. XTII 595 d (FHG I 325). Kleitarchos

frg. 21 bei Athen. XIII 586c (Scriptores rer.

Alexandra 83). Glykcras Zusammenleben mit II.

worde in dem Satyrdrama Agen verspottet: Frag-

mente bei Athe a. XIII 586d. 5^5e— 596 b. Ebenda
linden sich Anspiekngen auf die auch sonst (Dio-

dor. XVII 108, 6) bozeugte Tatsaehe, daB H.,

wohl auf das Betreiben der Glykera, den Athe-
4-0 nern reiche Getreidespenden zugewandt hat und

zum Dank dafiir von ihnen mit dem Biirgerrecht

beschenkt worden i^t. Von II.s Bemnlmugen um
die Anlage und Pnege der kuniglichen Garten

in Babylon und besonders von seinem mifilun-

genen Versuch, den griechischen Efeu zu akkli-

matisieren. ist die licde bei Thcophrastos a.

rpvT^v Igtooi'u; IV 4. 1. Plut. Ales. 35; quaest.

con v. 048 c d. Angftblieh satidte H. , als Ale-

xander in Indien weilte, 700>') Mann zur Ver-

50 stiirkung des lleeres. die im Herbst 326 beim
Hyda^pe.s eintrafen,- Curt. 1X3.21. Arrian weifi

hievon niclits. 8icher ist, dali H.. wie mancbe
andere Statthalter, an eine Riiekkelir Alexanders

aus Indien nicht geglaubt hatte. Als er sich

liierin getauscht sab. maehte er sich im Herbst

325. uin Alexanders 8trafgericht zu entgehen.

mit Glykera und dem Toehterchen derPyth(i|onike

auf die Flucht, begleitet von 6O00 eigeitmiichtig

angeworbenen SOldnern und irn Besitz von 5000
60 Talenten aus dem kiiiiiglichen Schatze. Vgl. das

Fragment aus dem .Agen' bei Athen. XIII 5>5e.

Dio'dor. XVII 108. «! Arrian. bei Phot. bibl.

cod. 91 p. 68b, 21 (aus der luckenhaften Stelle

Arrian. anab. VII 12, 7); zur Chronologie vgl.

Be loch Gr. Gesch. Ill 2, 362. Mit einem Ge-

schwader von 30 Schiffen, das er zusammenge-
bracht hatte, segelte er nach Kap Sunion (Bran-
ling 324), in der Erwartung, am ehesten bei den



von ihm friiher beschenkten Athenern Aufhahme bewirkte durch einen VolksbeschluJJ, daB H. in.

zu finden, Curt. X 2, 1. Tzetz. Chil. "VI 164ff. Gewahrsam genommen und seine Gelder am
Die Nachrieht von seiner Fluent kam Alexander nachsten Tage auf der Burg deponiert wurden,

so nnerwartet , daB er ihre iJberbringer zuerst bis ein von Alexander Bevollmachtigter zur tTber-

als falsche Angeber festnehmen lieB, Plut. Alex. nahme komme. Diese Rede des Demosthenes.

41. Als die Kunde sich bestatigte, war er gegen wird von Dion. Hal. jr. z^e Xextixrjs At}f*oc&e-

H. und Athen gleich sehr aufgebracbt nnd vovs dstvoztjTng 57 zitiert unter dem Titel ev r<p

sann auf Rache, Curt. X 2, 1, vgl. Beloch fir) indovvai "Agnakov. H. muBte sofoit die vor-

Gr. Geseh, III 2, 363. Dafi H. die Absicht handene Summe angeben, nnd Demosthenes be-

batte, die Athener zum Kricg gegen Alexander 10 richtete danach dem Volke, daB es 700 Talente

aufzureizen, schliefit Kohler S.-Bcr. Akad. Berl. seien. Am folgenden Tage, als die Gelder iiber-

1890, 572 axis dem namenlos iibcrlieferten, je- nommen wurden, fand sich nur die Halfte vor_

doch wahrscheinlieh aus der Liicke bei Arrian. Philochoros bei Ps.-Plut. X orat. vit. 846 b

anab. VII 12,7 stammenden Fragment bei Bek- (dazu Schaefer Jahrb. f. Philol. LXII (1851)

ker Anecd. Gr. T 145, 18 avtos dz k 'Adrjvag 235f.; Demosth. Ill 3 310, 1). Hypereides gegen

zl&wv o')g ixxofofjuooaiv rovg 'A&yvaiovs agog Demosthenes (frg. Ill col. 8—10 ed. Blafi 8 und

'AM£a.v8ow . . . Aber obwohl sich viele Athener ed. Kenyon 1906}. Darauf stellte Demosthenes-

dem H. Verpfiichtet fuhlten — z. B. Phokions den Antiag, der Areopag solle den Verbleib der

Schwiegersohn Charities hatte von ihm 30 Talente Gelder untcrsuchen und gegen die der Bestechung

fiir die Besorgung des Denkmals der Pyth(i)onike 20 Schuldi^en solle gerichtlich vorgegangen werdenj.

empfangen (Plut. Phok. 22) — , so wagte es die Straflosigkeit wurde denen zugesichert, die bereits

Biirgerschaft doch nicht, einem Mamie, der often empfangenes Geld freiwillig zuruckerstatten wfir-

als Verrater an Alexander auftrat, den Zutritt den, Plut. Demosth. 26. Deinarch. I 4. 51. 82fiv

zu gestatten. Auf den Antrag des Demosthenes Hypereides gegen Demosthenes (frg. VII BI.3

wurde H. nicht eingelassen und der Konrman- = IX Kenyon, col. 34), dazu Schaefer Demosth-

dant von Munichia, Philokles, eidlich verpflichtet, III 2 311. Plotzlich entkam H. aus seiner Haft -

r

seinem Geschwader die Einfahrt in den Hafen die naheren Umstande sind nie aufgeklart wor-

von Peiraiens, wenn notig mit Gewalt. zn wehren. den ; ohne Zweifel hatten dabei solche ,
die von

(?catafyy>ofi£vov zqv xohv). .... . ...

riickgewiesen segelte H. mit seinen Soldncrn Kreta ein. Hier wurde er von dem bpartaner

nach Kap Tainavon, der damaligen Hauptwerbe- Thibron ermordet, der sich der noch iibngen

statte. Hier liefl er sein Geschwader und die Schatze nnd der Schiffe bemachtigte, Ps.-Plut.

Soldner zuruck (Diodor. a. a. O.) und kam mit X or. a, a. O. Hypereides gegen Demosthenes frg.

nur zwei Schiffen und einem Teil des geraubten IV col. 12. Paus. I 37, 5. II 33,4. Plut, Dem.

Geldes zum zweitenmal nach Athen. Diesmal 25. Diodor. XVII 108, 7f. XVIII 19, 2. Aman.

lieB ihn Philokles ein ; er geriet daduich in den ra /nsra 'AM%. bei Phot, bibl. cod. 92 p. 70 a,

Verdacht, von H, bestochen zu sein, Deinarch. lift. Bekker (Arrian. cd. Diibner p. 242). Strab.

III2ff. Diodor. a. a. O. Plut. Demosth. 25. dazu 40 XVII 837. Nachdem der Areopag sechs Mo-

Schaefer Demosthenes III2 308, 1. Blafi At- nate mit der Entscheidung geztigert hatte (f»/-

tische Beredsamkeit ITI2 317. H. stellte sich, n]aaoav §£ ^vag Deinarch. I 45), erklarte er

sein Geld und seine Schiffe dem attischen Volke endlich 324/3 eine Anzahl Manner fur schuldig

zur

bis .

mitgebrachten «v«.«« vt ../t...... „.-,-,-„ -^ — „
; .

'Ao-idhioi) sehen wir schon in den Werfturkunden II 6): der Hauptredner ivar Stratokles (Deinarch.

der nachsten Jahre (IG II 811b, 141ff. 812 a, I 1. 20f.), auBerdem werden genannt Hypereides

143f.) der athenischen Flotte einverleibt. Seinen (dessen Rede y.axa Arjfioodhovg in gro»eren

\ufenthalt in Athen bentitzte H., urn zahlreiche 50 Bruchstiicken crhalten ist, vgl. auch Ps.-PM. X
Politiker zu bestecben. Philokles , Hagnonides, or. vit. 848 f

) , Pytheas ,
Menesaichmos

,
Hime-

\riBtogeiton, Moirokles, Demon, Kallisthenes, raios. Patrokles (Ps.-Plut. X or. vit. 846c): einer

Aristonikos, Kephisophon , Deroades, Charikles der Redncr hielt die erhaltenen, von dem Met-

(vffl Plut praec, ger. reip. 808 a), und auch De- oiken Deinarchos aufgesetzten (Ps.-Plut. X or. vit.

moBthenes warden dessen bezichtigt und zum 850 c) Eeden gegen Demosthenes ,
Ar]stogeiton

Teil spater deswegen (mqi tojv 'AoTzalsicov) in und Philokles, vgl. Blafi Attische Beredsamkeit

Prozesse venvickelt, vgl. Timokles" in der Ko- ni2 309ff. So wirkte die von Hypereides ge-

mOdie Arlog frg. 4 bei Athen. VIII 341f. (Kock fuhrte Kriegspartei, die dem Demosthenes die

n 452). Dionys. Hal. Dein. 10 p. 654. Hyper- Gefangennahme des H. nicht verzieh (em Zitat

eides g. Demosth. Deinarchos I~III. Pbokion 60 bei Polh X 159 aus einer Kede des Hypereides

wies em Angebot des H. zuruck, Plut. Phok. 21. fciig 'AgxMov t! m yevdfe ist ohiie Gewahr),

Als nun Antipatros und die Konigin Olympias mit der makedonischen zusammen. Das ijrgebnifi

brieflich die Auslieferung des H. und seiner war, dafi Demosthenes Demades und Philokles

Schatze verlangten und ebenso Philoxenos, Ale- zu Geldbufien verarteilt warden. Anstogeiton

xanders Statthalt«r in Kilikien, diese Forderung ging straflos aus. Die Schuldfrage kaiiB
1

hier

persOnlich in Athen vertrat (Diodor. a. a. O. nicht untersucht werden, TgL darffber HoUeck
Pans, n 33, 4. Pint, de vitioso pudore 531a), Der Harpalische Prozefi des Dtmoaaenes, Progr.

widersetzte sich Demosthenes dem Begehien mid Beutheu 1892. Als schuldig besewshnen den De-

mosthenes *tiBer seinen Anklagera Theopompoa
bei Plut. Demosth, 25. Plut. o&yxQ. Demosth.

Cic. 3. Ps.-Plut. X or. vit. 846 b. Zu seinen

Gunsten (vgl. auch Demosth. Brief U 14. Ill

42) fallt jedoch stark ins Gewicht, dafi der nach

Bhodos gefliichtete und dort von Philosenos ver-

haftete Kassenfuhrer (rwr xeVft^rcov Sioixtjr^g)

des H. im Verhor den Demosthenes unter den

Empfangern Harpalischen Geldes nicht genannt

achiedener griechischer Heroinen. 1) Amazonen-
ahnliche Jungfrau aus Thrakien, mit der Vergil

die waffengeriistete Venus, wie sie ihrem Sonne

Aeneas erscheint, vergleicht, Aen. I 315ff. Von
ihr vfird weiteres berichtet bei Serv. Aen. a.

a. O. und in abgekiirzter Fassung bei Hygin.

fab. 193. Ihr Vater war Harpalykos, Kiinig eines

thrakischen Stammes (der bei Serv. Amymonii,
bei Hygin, auch fab. 252, Amymnei heiBt, wo-

hat, Paus. II 33, 4f. Im Lamischen Kriege wur- 10 fur man jetzt gewohnlieh Amymni liest, s, d.).

den die zuriickgebliebenen Schatze des H. von

den Athenern unter Leosthenes zur Anwerbung

von SOldnern gegen die Makedonen verwendct,

Diodor. XVIII 9, 4. Im allgemeinen vgl. v. D uhn
Jahrb. f. Phil. CXI (1875) 33ff. Schaefer De-

mosthenes III 2 304ff. 320ff. Beloch Gr. Gescb.

Ill 1, 61ff. [Stahelin.]

3) Makedonier, Feldherr und Gesandter des

Konigs Perseus an Eumenes II. von Pergamon

Dieser wollte sie, als ihre Mutter gestorben war,

zu seiner Nachfolgerin auf dem Throne erziehen,

und so wurde das Kind durch die Milch von

Stuten und wilden Tieren ernahrt und, schon ein

Madchen, mit Waffengebrauch vertraut gemacht.

Hit Vater war aber ein strenger Herrscher, wurde
in einem Aufstande getotet, und H, fluchtete sich

in die benachbarten Walder, wo sie als Jagerin

und Rauberin lebte und die Stalle der Bauern

(Liv. XLII 14, 2f. Diodor. XXIX 34. Appian. 20 hart heimsuchte. Zuletzt wurde sie, als sie einen

Maced. 11, 3. Plut. Aem. Paul. 15). Derselbe

wohl identisch mit H., Sohn des Polemaios aus

Beroia, Hieromnemon des Konigs Perseus in

Delphoi 178/7 (Bull. hell. VII 427f. nr. VI. Dit-

tenberger Syll.2 293, 5). [SundwalL]

4) Sklave Ciceros (fam. XVI 24, 1 vom J. 710
— 44). [Miinzer.]

5) IJnsere Nachrichten geniigen nicht, urn von

seinen Leistungen ein klares Bild zu gewinnen.

jungen Ziegenbock geraubt hatte, in Jagdnetzen,

die fur Hinden aufgestellt waren, gefangen und
darauf getetet. Sodann entbrannte ein Streit

unter dem Volke, wer der Besitzer des Btfckleins

ware; viele wurden getotet, und deshalb feiert

das Volk immerfort die verstorbene H. durch

Scheinkampfe an ihrem Grabe, urn sie zu ver-

sohnen. Einige haben als weiteres Beispiel der

Tapferkeit H.s erzahlt, dafi sie einmal ihren Vater

Wir wissen nichts von seiner Herkunft (der Name 30 aus der Hand der Geten oder der von Troia mit

weist nach Boiotien oder Xordgricchenland). H.

mufi jiinger als Kleostratos (Censorin. 18, 5) und

alter als Meton (Avien. II 1366ff.) sein. Nach
Censorin. 19, 2 hat er das Jahr auf 365 Tage

13 Stunden bestimmt ; darauf wird er sein neues

System der Oktaeteris gegrundet haben (Censorin.

18, 5). Beide Angaben sind angefochten, die erste

gewifi mit liecht: Scaliger (Do emend, temp. 68)

Neoptolemos zuriickkehrenden Myrmidonen ge-

rettet habe, und zwar mit solcher Schnelligkeit,

dafi sie besondcrs deswegen beruhmt geworden

sei (Verg. ,schneller wie der rasche Hebrus', der

wenigstens im oberen Laufe ein iorreiis ist,

ebenso SiL Ital. II 7Sf.).

Die ganze atiologische Dichtung ist iiber Kult-

gebrauche beim Grabe einer jung gestorbenen

Heroine aufgebaut Diese rituellen Scheinkampfesetzt 12, Ad. Schmidt (Handb.d.gr. Chronol. 421)

7 statt 13 Stunden; beides gleich unsicher. Aus 40 sind besonders aus dem Gebiete der Iruchtbar-

Wien a. a. O. folgert Ad. Schmidt a. a. O., keitsgottheiten (Demeter, Damia und Auxesia)folgert

der Zyklus sei neunjahrig gewescn. Aber wenn
der Kalender des H.

t
wie aus Avien zu erschlieBen,

aus lokalen Griinden die Jahreswcnde in den

Winter legte (dagegen Ad. Schmidt 393f.), ist

Aviens Ausdruck (qui solem hiberna novem putat

aethere volvi . . .) fiir die Oktaeteris korrekt, d. h.

in den neunten Winter fallt der Ablauf der Periode.

So hangt Schmidts Versuch, fiir H. einen Zyklus

bekannt. Hier aber wird es direkt ausgesprochen,

daB der Kampf und der Siegespreis, ein Bocklein,

zur Erinnerung an die wehrhafte Jungfrau ein-

gestiftet sind -und als Siihnungsritus fur unge-

recht vergossenes Menschenblut gelten. DaB H.

schnell ist und raubt, liegt schon im Namen.

DaB sie auch rettet (obgleich dieser Zug auch

^^ ._ „„
; J

in der von H. jedenfalls stark beeinfluBten Camilla-

2*f6 =8*3-9 Jahren zu konstruieren, in 50 sage hervortritt) , ist vielleicht sekundar. Aber

der Lut't, ganz abgesehen davon, dafi ein so urn-

fangreicher Zyklus in so fruher Zeit aufierordent-

lich unwahrscheinlich ist. Unsere Quellen wufiten

eben nichts Genaueres iiber sein Schaltsystem,

und Avien, der sein Wissen sicherlich auch hier

seinem Aratkommentar verdankt, mag ihn heraus-

gegriffen haben, weil von des H. 9 Wintern aus

der Tbergang zu den 19 Jahren Metons formell

hiibsch zu gewinnen war (vgl. Unger in I\v.

daB der Tapfern nachgesetzt wird, daB sie den

Verfolgern erliegt und jung sterben muB, ist das

Wesentliche, dessen immerfort gedacht wurde und
womit man ihren Heroinenkultus begrilndete. So

hat sie dasselbe Schicksal erreicht wie so viele

andere heroisch verehrten Jungfern. H. tragt so-

wohl artemisische wie amazonenhafte Ziige, und

deshalb fafit sie Gruppe (Gr. Myth. 1294) als

Artemis selbst oder eine ihr verwandte Sturm-

Mullers Handb. 12 736. Ideler Handb. d. math. 60 gottheit auf, Preller Myth. 2 II 152 als Winds-

u. techn. Chronol. I 306. Ginzel Handb. d. math,

u. techn. Chronol. H 386). ' [Behm.]

6) Von ihm erwahnt Galen XIII 928f. ein

Zugpflaster und XIV 167 (im 2. Buche jieqI dvti-

dotatv) ein Mittel gegen viertagige Fieber.

[Gossen.]

Uurpalyke ^Aona-Xvxr} Jtaubwolfin', Fick-
Bechtel Gr. Personenn. 382. 398), Name ver-

P»oly-Wl8sow»-Kroll VII

raut, Crusius Boschers Myth. Lex. 1839 als dem
.KornwolfV parallel (vgl. Mannhardt Mythol.

Forsch. 262 ft
7
.}, welche letztere Auffassung Knaack

Rh. Mus. XLTX 529fl'. mit weiteren Analogien aua

der Camillasage, besonders dem Umstande, dafi

der Vater die CamiBa in Baumrinde gehullt an

seine Lanze bei der Eettung befestigt habe, zu

stutzen sucht. Die Eettung des Vaters schreibt

76
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Crusius der hflfischen hellenistischen Kichtung

zu. Die Herkunft aus ,Thrakien4 mag ursprtmg-

lich sein, denn nach Daulis (Phokis), wo die

Thraker saBen, weisen viele Spuren, vgl. Nr. 2

und Harpalykos — der Scheinkampf Aavlig

in Argos (Hesych. s. v.) wird wohl ebendahin ge-

h6ren. Dagegen ist der Kampf mit Neoptolemos

sekundar: der Solin des Amazonenbezwingers

Achilleus hat sich seiir leicht als ein passender

Harpasa 2404

blutige Mahlzeit, wo der Vater sein Kind iBt,

werden rituelle Eealitaten die Grundlage darge-

boten haben. Ein altes mythisches Element bietet

auch der Raub und die Ruekfflhrung der Brattt,

die ursprungliche Form der EheschlieBung. Die
Namen weisen jetzt bestirmnt ins Gebiet der

chthonischen Machte hinuber (vgl. die Abstain-

mung des Iphiklos, H. Nr. 2), wahrend der Einflufi

^
der Atalantesage (Scboineus als Vater und die

Gegner der der Penthesileia ahnlichen H. dar- 10 arkadische Heimat, wie umgekehrt Atalante selbst

geboten.

2) Nach Athen. XIV 619 e eine Jungfrau, die

aus verschmahter Liebe zu einem Iphis starb,

und deren Erinnerung sich noch in einem Wett-

gesange der Jungfrauen namens H. lebendig er-

hielt. Es liegt nabe, in dieser H. eine neue Form
der an erster Stelle angefiihrten zu sehen, eben

weil sie jung und — wie die erste Amazonenhafte

Liebe der Manner verschmahend — so jetzt um-

Tochter einer Klymene heifit , Apollod. HI 105)

die urspriingliche Bedeutung der schnellenLauferin

noch durclischimmern laBt. Aucb die Medeasage
(Zerstucklung des jiingeren Bruders) scbeint von
EinfluB gewesen zu sein. Mit den Namen Kly-

menos und Presbon (vgl. Gruppe Gr, Myth. 220,

13) gelangen wir in die Nabe der alten Thraker

Tiber Orcbomenos (Paus. IX 37, 1). Hier wird der

Konig Klymenos wahrend eines Festes getOtet,

gekehrt selbst verschmaht, sterben mufi, Dann20und die Gegnerschaft des Herakles gegen seinen

wird Iphis eine Kurzform des Minyaden Ipbiklos Sohn und Nachfolger erinnert wiederum an den

(s. d.) sein, der Sohn einer Klymene (Periklymene) Zug desselben gegen die Neliden. Der Braut-

heifit und als unerreichbarer Laufer, wie H. Nr. 1, werber Alastor, der Sohn de_s Neleus, hat folg-

und als Besitzer vieler Binder — folglich ein

begehrenswertes Ziel sowohl wie der naturliche

Antagonist einer ,Baubw6lfin' — bekannt war.

Vgl. auch die Sage vom kypriscben Iphis und der

widerspenstigen Anaxarete, Ovid. met. XIV 698ff.

(vgl. Anton. Lib. 39), wo die Rollen umgetauscbt

sind.

3) Tochter des Klymenos, deren grausige Ge-

sehichte Euphorion bchandelt hat, s. Parthenios

13 und die Schol. II. XIV 291. Der ArgiveT

Klymenos (oder Periklyraenos), Sohn des Teleus,

hat mit Epikaste die Sohne Idas und Theragros

und die Tochter H. Der Vater wird von Liebe

zu seiner schonen Tochter ergriffen und verkehrt

mit ihr, anfangs heimlich. Nachdem ihr Brant i-

gam, der Neleide Alastor, mit ihr nach der Hoch-

zeit schon auf dem Heimwege war, fiihrt der40

Vater sie mit Gewalt zuriick und verkehrt jetzt

mit der Tochter vor aller Augen. Um sich zu

rachen, tstet H. ihren jiingeren Bruder (Presbon

in den Homerscholien genannt) und setzt ihn

wahrend eines Volksfestes dem Vater als zube-

reitete Fieischspeise vor. Dann betet sie zu den

Gotten), um den Menscben entruckt zu werden,

und wird demnach zum Nachtvogel XaXxlg ver-

wandelt, wahrend ihr Vater sich selbst totet.

KuTzere und abweichende Fassung gibt Hyg. fab. 50

lich seinen ticferen Grund. Fur die weitere Be-

deutung des Klymenos-Hades kann eine Kotiz in

den Biasscholien verwertet werden , der zufolge

der Nachtvogel XaXxig mit Zeus verkehrt habe

und deshalb von Hera verwandelt worden sei.

Uber alle drei H. vgl. Crusius Roschers Myth.

30 Lex. 1835ff. (Eitrem.]

Harpalykeia ('AexaXtixBta Steph. Byz; mSg-

licherweise nicht aus griechiscbem Sprachgut),

Ortschaft (jiohg) Phrygiens, d. h. des ostlichsten

Kariens, vielleicht wie Harpasa im Gebiet des

Harpasos gelegen, Griindung der Gordioteichi-

ten (s. d.). [Biirehner.]

Harpalyko 8 (zur Etymologie vgl.H a rp a 1yk e).

1) Vater der Harpalyke Nr. 1, Konig der Amym-
ner. s. o.

2) Lehrer des Herakles in der Fechtkunst,

Theokrit XXIV HSff. (bei Apollod. H 4, 9 wird

dafur Autolykos genannt), Sohn des Hermes (als

Palaistrit), aus Phanoteus in Phokis gebiirtig.

Seine Meisterschaft und sein schrecleneinflflBen-

des Aussehen wahrend des Ringens wird geruhmt.

Die ,thrakische' Heimat deutet auf die Identitat

dieses H. mit dem Vater der Harpalyke Nr. 1
T

die auch durch ihren Vater zu allerlei Leibes-

iibungen aufgezogen wurde

3) Eeisegefahrte des Aeneas , der vor dem
1

f ^.„ -11 __ x^iix \r \ „« VT «7ti
Lanzenwurfe Camillas fallt, Verg. Aen. XI 675.

Die Gleichheit der Camilla mit Harpalyke erklart,

wie ein H. in der dichterischen Phantasie hier

206 (vgl. fab. 238. 246. 2^5. Lactant. Plac. zu

Stat Theb. V 120. Nonn. Dionys. XH 7l£):

Klymenos ist hier Sohn des Schoineus (Oineus

fab. 238, fehlerhaft), Konig in Arkadien, die

Tochter setzt — eine Steigerung des Effektes —
ihren eigenen, vom Vater gezeugten Sohn dem
Vater wahrend der Mahlzeit vor und wird darauf

vom Vater selbst getotet. Diese Fassung schreibt

Crusius a. 0- mit Kohde Griech. Koman^ 36 ~. . --..,,
.

wegen ihrer grGfieren Knappheit und dramatischen 60 von Priene angesetzt; uber die Varianten der

Steigerung einer spatgriecbischen Tragodie als Position s. die Ausgabe von U Mn»ler; jetzt

plotzlich auftauchen kann.

4) Sohn des Arkaders Lykaon, Apollod. ITI

8. 1. [Eitrem.]

Harpasa («s "Aonaaa Ptolem. V 2, 19 [15

M.]). Stadt des kleinasiatischen Kariens (Plin. n.

h. V 109), von Ptolemaios Sstlich und nCrdlich

Vorlage zu. Man sieht sofort die Ahnlichkeit

dieser Geschichte mit der Thyestesmahlzeit und

besonders der tbrakischen Tereusgeschicbte. In

Wirklichieit scheint dieseH. mit den beiden vorigen

identisch zu sein: das zugekommene erotische

Element ffihrt hier , wie der Fall in Nr. 2 war,

die tragische Entwicklung herbei, mid fur die

Arpas Kalessi zwiachen Nysa und AntLocheia. Bei

H. cautes mirabUis Plin. n. K H 210, nacb. Her-

molaos-Steph. Byz. s. v. nach dem FmBchen

Harpasos jetzt Aktschal (s. Harpagos) genannt,

an dessen rechtem Ufer Kninen licffeiL. Nach Hie-

rocl. 688, 6 im koneulariscnen Karlen (Haoptstadt

Hiletos), Bischofesitz dem Metropoltten von 8tan-
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xopolis untergeordnet, Notit. ep. I 332. VIII

383; in HI 285. IX 293. X 400 ai %&ta<jat.

B. Kiepert Karte von Kleinasien CII. H. Kie-
pert FOA IX. Bam say Histor. Geogr. As,

Min. 423. Miinzen: Head-Sworonos 'loxoQla

Nofiifyidzcov II, 153. Cat. Brit. Mus. Caria. Miinzen

I autonom: M mit Apollon, Dionysos. Inschr.:

drjuoq, ovyxXqxog, II kaiserliche von Domitian

bis Tranquillina. Inschriften: hqa avyxkrjxog,

Sfj/Aog
c
Aq7taor)vwv. Typen: Flufigott Harpasos, 10

Gottin, die der ephesischen Gottin ahnelt, Zeus,

kampfende Athena, Apollon Kitharodos, Artemis

Kynegetis. Munzen mit der Aufschrift des Pro-

consuls von Asia Ti. Iulius Candidus Celsus.

Homonoiamunzen mit IS^eapolis (in Karien?).

[Burchner.]

Harpasos (6 %07iaaoc OGIS nr. 271 und nr.

279. Quint. Smyrn. 10, 144. Apoll. Aphr. in

Etym. M. Hermolaos-Steph. Byz. s. v.; Etymo-

logie ungewiB, moglicherweise wegen des Ausgangs 20

auf -aaoq aus kleinasiatischem Sprachgut , vgl.

A. Fick Vorgriech. Ortsnamen 30). 1) Neben-

fliifichen des karischen Maiandros von Siiden.

Er entspringt aus dem Tauros an der Grenze

zwischen Skiritis und Kibyratis und wendet sich

•der Hauptstrecke nach nach Nordnordwest, jetzt

Aktschai = WeiBbach. An ihm liegen die Euinen

von Xyotis, Hyllarima (s. d.), Keapolis, Harpasa

(s. d.). Fast auf seinem ganzen Lauf ein Winter-

bach. An ihm wurde 229/8 v. Chr. der Seleu-30

kidenprinz Antiochos von Attalos geschlagen. so

dafi er Asien dem Pergamener preisgeben mufite.

H. Kiepert FOA IX. R. Kiepert Karte von

Kleinasien CH. [Burchner.]

2) 'Aqxaoog (Xen. anab. IV 7, 18, verderbt zu

"AgTiayog Diod. XIV 29, 2) , Flufl Armeniens bei

den Chalybern und Skythenen, vier Plethren breit,

jetzt Dzoroch, tUrk. Tscharuksu. Im Miindungs-

gebiet hieB er Acampsis (s. d.). [Baumgartner.]

Iltirpaste , Leibnarrm von Senecas (erster) 40

Gemahlin, blieb dann in seinem Hause; sie er-

blindete spater, Sen. ad Lucil. V 9. [Stein.]

Harpastum, agxaozov zu aQna£a>, rapere, ein

BallspieL Der dazu benutzte kleine, harte Ball

(Poll. IX 105) hat bei Epiktet und Artemidor

Oneirocrit. I 55 den gleichen Namen wie das

Spiel, wahrend Martial ihn mit dem Mehrzahl-

wort karpasta bezeichnet. Nach Athen. I 14 F
war H. der zu seiner Zeit iibliche Name fur das

_

ehemals <pamvda oder (psvlvba genannte Spiel. 50

Poll. IX 105 sagt nach einer kurzen Beschrci-

bung der Pheninda ebenfalls: rixdCoizo fi' ay

sivai i\ dia rov {iixgov ocpatqiov o ex xov S.Q7ia-

C«iv ojvo/taotai • xdya 8' av xai rijv Ix irjg /tia-

XaxffS ocpaioag ncubiav ovio> rig xa/.oirj. Da Athe-

naios beiffiigt, H. sei sein Lieblingsspiel (8 iy<o

xavzwv fi&Xioza aoxdtofiat), so miissen wir ihn

wohl als urteilsfahig anerkennen und annehmen,

zu seiner Zeit habe man im allgemeineD nicht

mehr Pheninda gespielt. Auch aus Pollui ergibt 60

sich dasselbe ; nur scheint er kein groBer Spieler

gewesen zu sein und weiB daher nicht recht, ob

das H. oder das Spiel mit dem weichen Ball der

fruheren Pheninda entspreche. Freilicb hat die

Pheninda in gewissen Gegenden doch noch fort-

bestanden, wie sich ana Clem. Alex. HI 10, 50

entnehmen laflt So erklart ea sich denn auch,

wie Eustath. m Od. VUI 876 Pheninda und H.

als zwei selbstandige Spiele auffabren kann, wenn

wir diese Angabe nicbt der Bucherweisbeit des

Bischofs von Thessalonike zuschreiben wollen.

Die Nachrichten uber H. lassen sich in zwei

Gruppen scheiden. Einmal sagt Epiktet II 5,

16 vom H : Xoitiqv iv Tovztp v\ svQvftfAia h^ tovtq

v\ T&yvr), to Ta%oG, r\ svyvco/ioavvtj , tv iyoi fitjd^

av rov xoXnov sxteivco , Svvcoftat XafisTv avxo ' o

3e, av fiaXa), Xaftfidvet. av dh fitTO. xaf>axJ}S «ai

(pofiov SexcQfis&a $ fidXXcopev avxo, noia hi nat-

did, siov U Tig svora&rjaei, Jtov &i rig to ££i}$

Stpsttu iv avjfj ; aXK 6 fisv iget ,fidXe% o 5h ,jiq

^d%?S o be ,fii] avEftcJjg'. zovzo di] fidxr) sort

xal ov jzaidid. Und II 5, 19 bemerkt er: wg

aoxaoztq) nait<x>v. xal xi eml iv fdom aQndojwv;

zl Cnv usw - Dazu k<>mmt Galen de parvae pilae

esercitio 2 oxav yog ovviordfievoi jtQog dXXrjlovg

xal dnoxwXvovtss vtpagftdoai rov fista^v Siano-

vmat, ftsytorov avro xal oyodgoTaxov (yvpvdoiov)

xaMotaxai. Galen nennt zwar den Namen H.

nicht; aber da er mit Epiktet ziemlieh uberein-

stimmt. diirfen wir die Stelle schon fur unser

Spiel beanspruchen. Da ergibt sich nun im we-

sentlichen folgendes: ein Mittelspieler hat die

Aufgabe, den ihm zugeschleuderten Ball aufzu-

fangen. Seine Spielgenossen suchen ihn aber

daran zu hindern. Was geschah, wenn ein anderer

dem Mittelspieler den Ball wegschnappte, wissen

wir nicht genau. Vermutlich wurde dieser selbst

Mittelspieler und hatte den Ball weiter zu werfen.

Denn weiter geworfen wurde derselbe, wie schon

Epiktet andeutet (o 8h av fidXco Xa^dvei). Zwei-

tens mussen wir auch die Nachrichten iiber die

Pheninda beriicksichtigen. Da erfahren wir aus

Schol. Clem. Alex. a. O. : nat-tiia ^ ywlvba roiavxij
•

cxpalQav xgaxtov xig x&v xaiCdvxcov sia(ba>v , eha

h£QO} jiQodetxvvg xavzrjv , h&Qcp avtrjv exsjxsfi-

zisv. divofiaoxat Se r} vito <Paivlvdov xov ytQmrov

ivgdvrog ?} and rov tpsvaxi^siv , o kaxiv ditaxdv •

xal yaQ yxdxa 6 irsgoi p,iv deltas ereoq) de

ImSovg. Ganz ahnlich drlickt sich Poll. IX
105 aus. Also ein Spieler bemachtigt sich des

Balles, bezeichnet einen Mitspieler, dem er ihn

zuschleudern wolle, wirft ihn aber einem andern

entgegen. Diese Angaben haben wir mit den

vorangehenden zu verbinden, um nicht mit Athe-

naios in Widerspruch zu geraten. Die Brucke

findet sich, wenn wir vom Ballwerfer der Pheninda

ausgeheu. Dieser mufite sich erst seines Balles

bemachtigen. Dieses xQazstv gestaltete sich nach

und nach zum agjid'&iv aus, wie wir es aus den

Schilderungen Epiktets und Galen s kennen lernten

;

der Ballwerfer der Pheninda ist weiter nichts als

der Mittelspieler im H.

Also hat das H. zwei Teile: erst mufi ein

Spieler den Ball erhascben, dondC^tv, und nach-

her ihn als Mittelspieler weiterwerfen, so zwar,

dafi er einen bezeichneten Spielgenossen tauscht.

ysvax&t, duraza. Den Namen hat unser Spiel

vom ersten Teil, vom Agjiafrtv.

Das H. verlangte von den Spielern groBe Si-

cherheit im Werfen wie im Auffangen des Balles.

Epiktet hat, wie wir gesehen, deutlich genug dar-

auf hingewiesen. Galen, a. O. lobt das Spiel

vom medizinischen Standpunkte ans wegen der

vielen dabei vorkommenden Bewegruigen des Halses

(zQaxyXtoftoi) und anderer KOrperteile, wodurch

eine gleicbmaBigc Erniudung eintrete.
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Der Ball fiel begreifHcherweise oft in den
Sand und wurde staubbedeckt zusammengeleaen

;

Martial. IV 19, 6 und YII 32, 10 bezeichnet ihn

deshalb als harpaata pulverulenta. Hier und
da gibt es dann ein lustiges Bildchen, wie wenn
z. B. bei Martial. XIV 48 der Liebhaber des An-

taus unter machtigen Halsverrenkungen den Boden
kiiBt und den Ball im Sande statt in der Luft

erhascht (hase rapit Antaei velox in pulvere

draucus, grandia qui vano colla labore faoit).

Der Ball gelangte in soviele Hande, daB ibn

Artomidor Oneirocrit. I 55 mit einer Hetare ver-

gleicht, weil er bei keinem bleibt und zu vielen

geht. Natiirlich giug es da nicht immer fried-

lieb her, und ein zaudernder Mittelspieler bekam
allerlei Znrufe zu horen. Wir baben solche be-

reits bei Epiktet gesehen. Andere uberliefert

Antiphanes bei Athen. I 15 A Gelegentlich ent-

stand dann ein solches Gewirr, daB Epiktet ge-

radezu von einer Schlacht spricht.

Es ware ein unfruchtbares Unternehmen, den

Regcln uber das H. ins einzelne nachgehcn zu

wollen. Die Aufstellung der Spieler um den

Mittelmann herum z. B. bleibt einfach unklar.

Man bat das Fufiballspiel zum Vergleiehe herange-

zogen, oder auch das Lawn-Tennis, und sich da-

bei auf Sidonius Apollinaris ep. V 17, 7 gestutzt.

Dort heifit es vom vir illustris Filimatius: qui

cum frequenter de loco stantum medieurrentis

impulsu submoveretur, nuno quoqm aeoeptus in

aream tarn pilae coram- praetervolantis quam
superiectae, nee intercideret tramitem nee cave-

ret, ad hoe per eatastropham saepe pronatus

aegre de ruinoso ftexu se recolligeret
,
primus

htdi ab aecentu sese rcmovit. In diesem Spiele

baben wir aber eine eigentliehe Mittellinie, axvoog,

welche beim H. fehlt, ebenso einen umherrennen-

den Mittelspieler. Mit H. und Phcninda diirfen

wir die Stelle meines Eraehtens auf keinen Fall

in Verbindung setzen. Aucb mit dem erw&hnten

Brucbstiick aus Antiphanes konnen wir nicht viel

anfangen, da der Text verderbt ist und z. B. von

Kaibel nacb Sidon. Apoll. zurechtgestutzt wurde.

H. wurde von mannlichen Personen gespielt.

Martial VII 67 nennt zwar eine Frau, die saubere

Philaenis. Aber der Dicbter bezeichnet sie selbst

als Mannwcib, die alles tut, was sich fur Frauen

nicht schickt. Das Spiel scheint in Rom recht

verbreitet gewesen zu seiu; aber auch in Grieehen-

land war es wohl heimisch,

Literatur: Grasberger Erzicjiung u. Unter-

richt I 94f. Becq de Fouquieres Les jeux des

anciens 204f. J. Marquardt Claudii Galeni de

parvae pilac exercitio librum edidit. Gustrow 1879.

Marindin The game of Harpa turn or Pheninda,

in Class. Rev. IV 145f. Lafaye bei Darein-
berg-Saglio s. Pila IV 1, bes. S. 476. Mar-
quardt-Mau Privatleben d. Romer 846. Bliim-

ner EOm. Privataltert 441. [K. Schneider.]

Harpina {%Qxtva Strab. VIII 357. Paus. VI
21, 8. Luc. de raorte Peregrini 35. Stepb. Byz.

= Herodian. I 258, 16 Lentz; "Aoaiwa ein Teil

der Pausaniasbss. ; Lobeck Pathol. 222), eine

Ortschaft in Elis, die Pau«anias in der Route
von der arkadischen Grenze nach Olympia (VI

21, 3-22, 1) erwahnt. Da Pausanias § 5 vom
rechten Alpheiosufer auf das linke ubergeht, so

folgert Robert (238), daB vie Pbrixa so aucb

alle folgenden Ortlichkeiten und somit auch H.
auf dem linken Ufer dea Flusaes gelegen hatten.
DaB Curtius 1

(108) Textanderung in § 5 nur
zu neuen Schwierigkeiten fuhrt (Heberdey 76),
wird man Robert (2391) zugeben mussen, viel-

leicht auch, daB Pausanias bei der SchluBredak-
tion dieser Stelle von der Vorstellung beberrscbt
war, die Pisaia habe sudlich vom Alpbeios ge^
legen (Robert 241) — andere Stellen seines

lOWerkes sprecben trotz Robert (239) vielmebr
dagegen — , tatsacblicb gehOren doch die Ort-

Ucbkeiten , die Pausanius nach Phrixa nenntr
wieder dem rechten Alpheiosufer an (Boblaye-
129). Eine Gogend, die ,von Erinnerungen an
Pelops und Oinomaos durehsetzt ist' (Robert
238), kann nicht von Olympia durch eine solch&

Verkehrsscbranke getrennt sein, wie sie der Al-

pbeios bildet (Part sob 9). Dazu kommen nocb
die Angaben Lukians und Strabons, die Robert

20 (240, 1) nicht nacb Gebiihr gewiirdigt hat. Pere-

grinus hat sich fur seine Selbstverbrennung na-

tiirlich eine Stelle ausgesucbt, die von Olympia
bequem zu erreichen ist; viele begeben sich zu

Wagen dortbin, Lukian selbst bricht um Mitter-

nacht zu FuB auf. Das alles ist nur verstand-

lich, wenn Olympia und H. auf demselben Ufer
des Alpbeios lagen. Die weitere Angabe ozddiot

xdvrss omoi ei'xooiv anb trjq 'OAwfim'ag xata rov

fvijioSoofiov ouiiovTcov xoog e'(o fuhrt uns im Al-

30 pheiostal aufwarts bis in die Gegeud zwischert

dem Bacb, der tfstlich der Kapelle des H. Ilias-

und dem, der westlich von dem Dorfe Viliza ent-

springt. Als ebenso eindeutig erweist sich die-

Strabonstelle : napa 6h xtjv 'OlvftTiiav edrl xal ^
"Aosttva, xal avrrj i(bv oxrxb (Niese Genetbliakon

1910, 33ff.), 3*
1

fc (d. b. durch deren Gebiet)

qei jioraf.wg ITaQ-dsviag, wg rig <Pagaiav aviovzayv.

xio die bsl. tjberlieferung, deren Verstandnis erst

Partsch (8) erscblossen und durch Heranziehung

40 von Polyb. IV 77, 5 gesichert bat. Es handelt

sich um" eine StraBe, die von Lala aus uber die

Hochfiache der Pholoe nach Norden zog, und die

man vom Alpbeios aus entweder durch das Tal

des Kladeos oder durch das des Parthenias er-

reichtc. Danach ist der Parthenias der Bach,.

der westlich von Muria in den Alpheios fallt

und heute nach dem ostlich von Lala gelegenen

Dorfe Bakireika benannt wird (Boblaye, Cur-
tius, Kaupert, Partsch). Der Parthenias ist

50 nun aber der erste Punkt t den Pausanias § 7

nach Phrixa erwahnt; wir baben damit die Ge-

wifiheit, dafi die Periegese von hier an wieder

der Strafie auf dem rechten Alpheiosufer folgt.

In dem Harpinates, den Pausanias § 8 danach

erwahnt, werden wir also den Bach von Viliza

erkennen (Partsch), und aus den Worten ov

.-ro/r cbio zovzov tov xozafiov xoXecog 'AoxlvrjS .

ioEima Ibigem, daB dies westlich von dem ge-

nannten Bach gelegen hat (Bursian, Frazer)

60 in Ubereinstimmung mit Lukian. Kaupert und

Partsch verlegen H. an den Bach, der Ostlich

der Kapelle des H. Ilias entspringt, unterhalb der

Kapelle der Panagia. Leake, Curtias, Frazer
suchen H. bei Miraka, das indeasen nur etwa.

10 Stadien von der Altis entfemt igt DaB
Major Harriott 1831 nCrdlich Ton Miraka be-

tracbtliche Eeste tod alien Mauera sah (Xeake
Pelop- 218), kann aichts beweiscn, da jeder An-

halt fehlt, um ihr Alter zu bestimmen. tibrigens

wttrde dieser Punkt auch zu weit von der StraBe

abliegen , der die Periegese des Pausanias folgt.

Boblaye Recherches 128f. Leake Morea II 211.

Gurtius Pelop. II 50. Bursian Geogr. II

287. Heberdey Die Reisen des Pausanias 74ff.

Partsch Olympia, die Ergebnisse der Ausgra-

bungen, Testband I. Frazer Paus. IV 94f.

Bliimner-Hitzig Paus. II 2, 658. Robert

2) Harpokras, Freigelassener des Kaisers Clau-

dius, der ihm das Vorrecht (das wenigstens in

spaterer Zeit nur Konsularen zustand, vgl. Momm-
se'n St.-R. I 3 397) erteilte, sich in einer Sanfte

durch die Stadt tragen zu lassen, sowie die Be-

fugnis, offentliche Schauspiele zu geben, Suet.

Claud. 28,1. Spater lieB ihn. Claudius toten,

Senec. apocol. 13, 5 (uberliefert ist die Namens-

form Arpoeras). Wenn die stadtromische In-

Pausanias als SchriftsteUer. Carte de la Grece. 10 schrift CIL VI 9016 auf ihn zu bezieben ist,

dann erseben wir daraus, daB er von dem Kaiser

Claudius selbst freigelassen wurde und daber Ti.

Claudius Arphoeras (sic) hieB, Procurator des

Kaisers und zwelter Gemahl der lulia Phoebe war.

3) Harpokras (uberliefert ist die Form Arpo-

eras), ein Alexandriner, lieB sich unter Nero als

Vielfresser in Rom sehen, wie der Chronograph

vom J. 354 berichtet, Momm sen Chron. min. I

146. Densclben Mann erwahnt Suet. Nero 37,2

oder "Sachidtika gelegen hat ,

"
stellte zuerst 20 als Vielfresser aus Agypten, ohne seinen Namen

Kaupert in Curtius und Adler Olympia und

L'mgegend. 1882 Bl. I. Partsch ubersichtskarte

der Pisatis in Olympia, die Ergebnisse der Aus-

grabungen, Mappe Bl. I. [Bolte.]

Harpinates s. Harpina.
Harpleia (zd Agxfeia) erreicht Paus. Ill 20

7

7 vom Eleusinion aus. DaB dies sudlich von

Sparta am. FuB der steilaufsteigenden Vorkctte

4es Taygetos bei dem Dorfe Kalyvia tis Sochas

v. Prott feat, Athen. Mitt. XXIX 1904, 8, dazu

Karte Taf. 1. Weitere Untersuchungen und
Grabungen haben mit vollkommencr Sicherheit

ergeben, daB das Heiligtum am nOrdlichen Rande
des Dorfes lag. Karo Arch. Anz. 1909, 11 5. 1910,

164. Rhomaios TlqaaxiHa tqv foovg 1909, 294.

Dawkins Journ. hell. stud. XXX 1910, 359. Ann.

Brit. School Ath. XVI 12ff. Woodward ebd. 58ff.

Vom Eleusinion rechnet Pausanias 15 Stadien bis

zu nennen; Nero habe gewtinscht, ihm auch

lebende Menschen zu fressen zu geben.

4) Harpokras, ein Arzt zur Zeit des Kaisers

Traian (Plin. ep. X 5, 2), gcboren im agyptischen

Distrikt Memphis (X 10, 1), ein Freund des

jiingeren Plinius, der ihn haufig seinen iatra-

liptes nennt. X 6, 1 bedankt sich jener bei Traian,

daB er diesem unverzuglich das roMnische Biirger-

recbt gescbenkt habe mit Umgebung der gesetz-

Lapithaion, von dem Dereion nicht weit entfernt 30 maBigen Reihenfolge , wonacb ein Agypter (vgl.

ist, weiter von hier 20 Stadien bis H. Danach Wilcken Pap. Arch. V 427) erst das alexandrb

nische Biirgerrecht erlangen muBte, ehe er das

romische crhalten konnte. X 7 gibt ihm der Kaiser

auch das alesandrinische. Er muB dem Plinius

sehr nahe gestanden baben: X 10, 1 exprimere

hat v. Prott (13) Lapithaion und Dereion bei

Anogia und Sotira sudlich von Kalyvia Sochiotika

augesetzt und H. bei Xerobamkos oder Xiro-

kampi (14). Dies Dorf liegt auf der breiten. ge-

neigten Schotterflache, die sich zwischen den Ab-

fall des Gebirges und das eigentliche Flachland

-einscbiebt, eine Lage, die mit Pausanias' Aus-

-druck xa&rjxorm vlxqi rov jzsdiov vollkommen iiber-

verbis non possum, quanto me gaudio affecerint

epistulae tuae, ex-quibus eognovi te Marpoerati.

iatraliptae meo, et Alexandrinam c-imtatem tri-

buisse. Zu dem Titel iaxgaldnTrjz stimmen die

einstimmt. Im wcsentlichen zustimmend Or me- 40 Salben und Pflaster, die Galen auf ihn zuruck-

rod Ann. Brit. School Ath. XVI 65f. tTber die

antiken Reste bei Xerokambos, namentlich die

beriihmte Bogenbrucke, s. v. Prott 13. Ross
Wanderungen H 10. 243f. Bursian Geogr. II

132 mit weiterer Literatur. [Bolte.'j

Harpokras. 1) Ein Grieche oder mindestens

ein Mann griechischer Bildung, steht im Dienste

der Athiopenkonigin Kandake im J. 13 v. Chr., und
zwar anscheinend in prominenter Stellung (CIG
III 5080; vgl. hierzu Lepsius Denkmaler aus 50

Agypten und Athiopien VI gr. nr. 407 mit den

Bemerkungen von Wilcken Herm. XXVIII 154ff.

GaTdthausens Augustus und seine Zeit LT 2,

450 gegeu Wilckens Interpretation erhobene

Einwande sind inig). Ob H. alleTdings, woran
Wilcken zu denken scheint, als Haupt einer

athiopischen Gesandtscbaft an Augustus geschickt

worden ist. erscheint mir nicht sicher; dagegen
spricht vor allemZ. If., wo geradebei eineni seiner

Begleiter der Begriff des xoeofisvzrjg (keine An- 60

deutung des ,Mitgesandten' findet sich hier) her-

yorgehoben wird . wahrend H. gar keinen Titel

fuhrt. Sollte er nicht vielmehr nur diesen Ge-
sandten und seinen Sekretar — man niufite dann
allerdings wohl an einen rOmischen denken —
zu seiner KOnigin hinaufgeleitet, die fremde Ge-

sandtscbaft nur gleiebsam eingeholt haben?
[Walter Otto.]

fuhrt; so XL! 631 (Ohrenpflaster), 754 (ein'J^o-

xq&xeiov genanntes Mittel), 943 (gegen Braune),

Xin 729. 840 (Wunden zuzuheilen), 838 (ein

Hamostaticum) und 978 (ein Malagma). Die Zeit

ist bestimmt durch die Nennung des Statthalters

von Agypten, (C.) Pompeius Planta: zwischen 98

und 100 n. Chr. ^ [Gossen-Stein.]

5) Harpokras (?), Verfasser von 'OA-vjUTitovixai;

s. o. Bd. I S. 896, 20. [Jacoby.]

Havpokrates. 1) Agypt. etwa : Har-pe-chrod

= Horus, das Kind, besondere Form des Gottes

Horus. Wann sie zuerst vorkommt, ist nicht sicher

festzustellen, seit der 26. Dynastie wird sie ziem-

lich haufig und besondere Verbreitung erhielt die

Verehrung des Gottes seit der Einrichtung des

Serapiskultes durch die Ptolernaeer in Alexan-

dria. Da die verschiedenen Formen des Gottes

Horus schwer auseinanderzuhalten sind, werden

alle zusammen unter Horus behandelt werden.

[Pieper.]

*2) Eponymer Priester in Rhodos, 2. oder 1. Jhdt.

v. Chr. CIG III praef. nr. 150. [SundwalL]

Harpokration. 1) Agypter (Liban. cpist. 371),

Dichter (Liban. epist. 367. 727. 728), Lehrer,

unterricbtete zuerst in Antiochia und wurde dann

im J. 358 durch Themistius nach Constantinopel

berafen (Liban. epist. 367. 371. 729).

[Seeck.]
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2) Harpokration aus Argos, Platoniker, Schuler identisch mit einem Mamie, dessen xixvrj bei dem
des Attikus (nach Procl. in Tim. 93 c I 305, 6 Anonymus Segaerianus, der Epitome des Cornutus

Diehl), der Zeit Marc Aurels angehovrig, Yerfasser nach Graeven, Ofter zitiert wird, auch hier in

eines Platonkommentars in 24 und ehies Platon- Gesellschaft mit Neokles und rhetorischen Leh-

lexikons in zwei Biichern (Suid. ^AgjioxgaxicovAg- rem der ersten Kaiserzeit, Es ist wohl am ver-

yecog), Suidas nennt ihn ov/j,fiia)ri)g Kaioaqog, wor- niinftigsten, den Suidasartikel und alle weiteren

aus man nicht auf Identitat mit dem gleichnamigen Angaben auf eine PersOnlichkeit zu beziehen^

Grammatiker, dem Lehrer des Kaisers Verus (Hist. vielleicht einen juugeren Zeitgenossen des Hermo-
aug. Ver. 2) schliefien darf. Die Erklarung des genes (Graeven Cornuti Epitome XXX. LXVUI).
Mythos im 10. Buch der Republik (Procl. in Plat. 10 Die Zitate zur Statuslehre miifiten dann aus der

remp. ed. Kroll II 96, 12) war wohl in dem yob reyvri gyzoQixfj stammen. Ob die vTzofiiostg roHv

Suidas genannten grofien Platonkommentar ent- X6ya>v YmgtSov diesem H. gehGren, kfjnnte man
lialten. H. folgto seinem Lehrer Attikus in der in Zweifel ziehen. Einesteils Mit auf, daB die

zeitlichen Auffassung der Weltschopfung im Ti- Anfiihrung mit xal erfolgt, wahrend alle anderen

maios (die Welt ist, weil geschaffen, ihrer Natur Schriften asyndetisch aufgezahlt werden, andern-

nach verganglich, unverganglicli nur durch Gottes teils , dafi ein ahnlicher Titel bei Gaius H. er-

Willen, Schol. Tat. z. Procl. in remp. II 377, scheint.

15 Kroll), dem Numenius in der Lehrc von den 4) Harpokration Gains. An vierteT Stelle wird

drei Gottern und der Annahme eines doppelten bei Suidas Gaius H. genannt, und es heifit von

Weltschbpfers (Procl. in Tim. I 304, 22 Diehl), 20 ihm : xgtjftaztoag oo<pioz?]g sygayjs jieqi zojv'Avti-

sowie in der Ableitung des Bosen aus dem Leibe ycovzog oxtytazajv ^£Ql x^v 'YjteQidov xal Avoiov

(Iambi, de anima bei Stob. Eel. I 375, 15, 380, Xfycav xal ivsga. Die TTbereinstimmung der Cha-

14 W.). Vgl. Aen. Gaz. p. 16 Barth. Herm. in rakteristik {xg^fiazioag ooq>ioxf}g) und die Ahn-

Phaedr. p. 75 Ast. Zeller Phil. d. Griech. IV 3 lichkeit zweier Titel (vjto$£gsi$ xc5v kdycov Tjt«~

803. 805, 1. Y 3 216, 4. 223. [v. Arnim.] giSov: tzeqI zwv Yxegidov laytnv) wecktdenVer-

3) Unter den Mannern des Namens, die Suidas dacht, daB bei Suidas irgend eine Verwirrung

verzeichnct, erscheint an erster Stelle ein Aelius eingetreten ist, doch gibt es keine Moglichkeit,

Harpokration, der als iQmiaxiGag ooyiozrjg charak- diese Mutmafiung scharfer zu begunden. Bei der

terisiert wird und tisqi x&v doxovvzeov rolg gr\- Haufigkeit des Namens ist an sich wahrschein-

toqoiv rjyvoija&ai xal vjiod-eoeig z&v Inycov 'Yxe- 30 lich, dafi mehrere Personlichkeiten mit Namen
Qidov, TieQi xov xarsyjevodm %r}v 'Hgodotov lozo- H. als Rhetoren und Sophisten bekannt geworden

Qiav, mQi zuiv Traga Esvoq>&vxi zd^eoiv, jieqI ztx~ sind. In Athen hat sich ein in guten trochai-

vr)G Q^TOQiy.rjg, jtsgl idsaJv geschrieben haben soil. sohen Septenaren abgefafites Grabepigramm etwa

An dieser Schriftstellerei f&llt zunachst die lexi- des B. Jhdts. n. Chr. gefunden, das einenH. als

kographische Beschaftigung mit Xenophon auf QTJTtog und fpdoaoyog preist (Kaibel Epigr. gr.

(denn es ist keqi zaiv szaga Esvofp&vzi }J%ecov zu 106); leider fehlt das Praenomen, und so sind

emendieren) ; sie hat nur Sinn in einer Zeit, die wir auch hier nicht in der Lage , die Gleichset-

den Autor zum Zwecke der Nachahmung stu- zung mit einem sonst bekannten H. zu wagen.

dierte. Dio Chrysostomus ist fur uns der erste, [Eadermacher.]

der p((Ar}oi$ Xenophons enipfahl (Usener in der 40 5) Verfasser eines Lexikons zu den zehn Ked-

Vorred-e seiner Spezialausgabe der sogenannten nern. Cber sein Leben sind wir nur aus Suidas*

tsivv] des Dionys von Halikarnass) ; im 2. Jhdt. s. v. unterrichtet : 'AgjioxQaxiaiv 6 BaUgiog X9V~
haben wir dann in Annan einen echten Vertreter /uartoag, 4vTC°9> AXe^avdgcvg. Ae^stg x&v i grj-

der Xenophonromantik. Die feindselige Stellung, xoqwv , *Av§r}Q<bv awaycoyijv. Das an zweiter

die H. zu Herodot einnahm, ist dazu das Gegen- Stelle genannte Werk ist verloren , erhalten da-

stuck; man denke an Plutarchs Schrift de Hero- gegen unter seinem Namen ein Rednerlexikon,

doti malignitate und die entsprechenden Aufie- zuletzt herausgegeben von Din dor f Oxford 1853.

rungen des Favorinus. So wurde man etwa in die Vorrede des ersten Bandes zahlt XI—XIV
Hadrians Zeit gelangen , aber eine Schrift tieqi die fruheren Ausgaben auf (Editio princ. Aldina

idewv verbietet, H. von Hermogenes allzu weit 50 1503, Bekker stellt auch hier den Text auf eine

abzuriicken. Nun wird bei Syrian und in den neue hsl. Grundlage, Berlin 1833); Bd. II gibt

Scholien zu Hermogenes xsgi oxdoeoov Ofter ein H. eine betiueme ZusammenstellungderAnmeikungen

zitiert (vgl. G 16 ckner Quaestiones rhetoricae 95. fruherer Herausgeber und Bearbeiter. Dafl wir

Schilling Quaest. rhet. selectae 742). Der noch weit entfernt seien von genauer Kenntnis

Mann charakterisiert sich durch einegewisse Selb- der Hss., betonte mit Recht Kalkhoff (De cod<L

standigkeit der Ansichten; er nahm 14 Status epitomes Harpocrationeae, Diss, pbilol. Halenses

an (Walz Y 328), stellte die Tiagayga^ an die VIII 1887, 143); der Bearbeiter des H. fur die

Spitze (Syrian. II 60, 14 u. a.), erklarte die Ord- Lexicographi Graeci, Wentzel, hatte die Giite,

nung von si^ixoztjg und ngog zt fur gleichgultig mir die noch nicht gedruckten Kesultate seiner

{Walz IV 519). Yor allem, er hat gegen Hermo- 60 Untersuchung der Hss. fiir diesen Artikel zur Ver-

genes polemisiert (Walz YII 349, 25. 350, 29). mgung zu steUen; uber den Plan der Ausgabe

Ferner erscheint in den Walz -Scholien ein H. vgl. S.-Ber. Akad. BerL 1895, 487.

mit einer Definition des svdvfiTjfia und snevdv- Das Leiikon des H. ist doppeit uberliefert,

Mf*a. Sieht man sich die SteUen (V 410. VII in einer voILrtandigeren Fassung wad emet kur-

752. 763) genauer an, so erkennt man, dafi es zeren, der sog. Epitome. Die aurfBtohdwre Fas-

sich um Listen von oqoi handelt, die wohl zeit- sung stent in jungen Has., A — Angelic. Soman,

lich geordnet waren und in denen H. vor Neo- 3 saec. XV mit dem Ktel 'Aexoxgaztorog X^t-

ktes seine Stelle hat. Dieser H. ist zweifellos xov x&v texa ^x6Qav y
daneben iwei nahe Ter-
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wandte Hss. saec XV, Biccard. Florent, 12 und liche Reichtum Didymeischer Kommentare in

Londim 16 C XVII, in deren Yorlage das Lexikon unserem H. zusammengestrichen ist (Blass a. a.

anonym war, der Name des H. in den beiden O. 160. Cohn a. a. O. 828, 2), wahrend der

Abschriffcen ist nur eine Vermutung der Sehreiber. von Diels-Schubart a. a. O. und in der Bibl.

Aus der grofien Zahl der ubrigen Hss. der aus- Teubn. 1904 herausgegebene Berliner Papyrus 9780

fuhrlicheren Fassung kommen fur die Konstitu- mit den Fragmenten aus dem Buch des Didymos

tion des Textes noch in Betracht M = Vat. gr. tiber Demosthenes, also aus einem avyygafi/ia,

871 saec. XTV und P = Cantabr. Trin. Coll. 1, keine Beriihrung mit H. zeigt (Leo Nachr. Gott.

S saec. XIV; hervorzuheben ist, dafi wieder im Ges. 1904, 267). Nach der Auffindung der I7oh-

Cantabr. Bibl. Acad. Dd. IV 63 saec. XIV das Lexi- 10 xda °A$rjva(a>v des Aristoteles wurde ihr Ver-

kon anonym ist. Exzerpte aus dieser ausfuhr- haltnis zu H., der sie oft zitiert, mehrfach unter-

licheren Fassung stehen in G = Laur. 58,4 saec. sucht (v. Wilamowitz Aristoteles und Athen

XV des Michael Apostoles, in dem Darmstadter 1 114, 27. 123, 3. 213, 51. 227, 82. II 255.

Exzerpt des Darmst. 2773 und dem Oxforder Ex- Bursy De Aristotelis IJohxeiag 'Adyvatov partis

zerpt des Barocc. 50 saec. X1H = Cramer An. alterius fonte et auctoritate, Diss. Jurjewi (Dor-

Oxon. II 488. Dagegen ist unabhangig von der pati) 1897, 32ff. 94. 111. 137). Die Benutzung

vollstandigeren Fassung, wie Kalkholf a. a. O. der Attizisten hatte Boy sen De Harpocrationis

176 gegen Bernhardy Quaest. de Harpocrationis lexici fontibus, Diss. Kiel 1876, 83 behauptet, sie

aetate auctarium, Ind. lect. Halle 1856 gezeigt wird mit Recht abgelehnt von Stojentin Jahrb.

hat, die Epitome der Hss. D = Paris. 2552 saec. 20 f. Philol. CXLX (1879), 113, von Freyer Leipz.

XV und E = Palat. Heidelberg. 375 saec. XIII Stud. f. klass. Philologie Y 1882, 263 und von

(Leydens. Univ. Bibl. XVIII 33 E saec. XY ist Cohn a. a. 0. 826, der darauf hinweist, dafi die

nach Dindorf I p. XIY von Kalkhoff a. a. O. Attizisten gar nicht in erster Linie Redner er-

150 als Abschrift von E erwiesen worden). Die klaren; Beruhrungen sind also aus Benutzung

Hss. D E haben den mit Suidas stimmenden Titel gemeinsamer Quelle zu erkliiren.

M£eis toiv bixa q^zoqcov avXlsyeXotu TtoQa 'Aqtio- Fiir die Zeitbestimmung des H. ist einzig

ngaximvog zov ygafifiaztxov, aber eine noch nicht sicher der Terminus post quem, den die jving-

naher bekannte Hss. in Jerusalem 425 saec. XIV sten zitierten Schriftsteller Dionysios Sohn des

(Papadopulos-Kerameus 'hgooolvfxirttci} Bi- Tryphon (s. o. Bd. V S. 985, 1) und Dionysios

fiho&rixr} II, Petersburg 1894, 542), zu E gehOrig, 30 von Halikarnass geben, Augusteische Zeit; da-

hat den Titel rga^ixazixr} xaza axoiiiov zov <Pge- nach hat H. M. E. Meier Opuscula acad. TI 1863,

vi/ov (Wentzel brieflich). 147 ihn in die Zeit des Tiberius gesetzt. Da
" Wahrend die ausfuhrlichere Fassung in der die Hss. zeigen, dafi der Name des H. fur den

Nebenuberlieferung erst spat erscheint, also an- Verfasser des Lexikons durchaus nicht fest sitzt

scheinend auf die Hs. eines Gelehrten zuriick- und aufierdem dieser Name haufig ist (Fabri-

geht, der sie hervorzog (Kalkhoff a. a. O. 161), cius Bibl. Graeca ed. Harles. VI 1798, 249.

wurde die Epitome in einer E nahestehenden, Maussac Diss, crit, de Harpocratione 1614 bei

aber ihm vorausliegenden Redaktion fast veil- Dindorf II p. V—XVII), scheint mir die Identi-

standig in die Xwayayi) ?J£ea>v xgtjoi/Awv auf- fikation mit einem datierten Namenstrager aus-

genommen, die gemeinsame Vorlage fiir Photios, 40 sichtslose Spielerei. Valesius in seinen Bemer-

Suidas und das sechste Bekkersche Lexikon = kungen von 1682 bei Fabricius a. a. O. 249

Bekker An. gr. I 1814, 319 (Wentzel S.-Ber. hat an den von Libanios epist. 367 und 371 er-

Akad. Berl. 1895,480. Reitzenstein Der An- wahnten Igypter H., einen Dichter und Lehrer,

fang des Lexikons des Photios 1907 XXXLT). Die gedacht, also an das 4. Jhdt., wahrend man in

aus der Nebenuberlieferung zu rekonstruierende neuerer Zeit (Cohn Griech. Lexikogr. in J. Mul-

Hs. tritt neben die erhaltenen Hss. der Epitome lers Handb. H^ 1 [1900], 590. Christ Griech.

und beweist ihre Existenz spatestens im 9. Jhdt. Lit.-Gesch.* ebd. Yn [1905] 803. Sandys A
Da das Lexikon des H. Wort- und Sacher- history of class, scholarship I 2 [1906] 325) sich

klarung zu den Rednern gibt, so sind in letzter fiir die Vermutung zu entscheiden pflegt, die zu-

Instanz seine Quellen Rednerkommentare des Di- 50 erst mit Bestiromtheit Gyraldus im Dialogus

dymos und Historiker, die Atthidographen durch V de poetaram historia, zweifelnd Casaubonus
Vermittlung des Istros, Aristoteles, Apollodoros, in seiner Anmerkung zu der gleich zu nennenden

Eratosthenes u. a., wie sie in Dindorf s Index Stelle, beide mit Zustimmung zitiert bei Maussac
scriptorum aufgefuhrt sind. Direkt lag ihm wohl a. a. O. p. XVI. ausgesprochen hat. Danach ist H.

schon eine Zusammenstellung dieser hervorragen- der von Iulius Capitohnus in seiner Biographie

den Gewahrsmanner in einem Onomastikon vor; des L. Verus II 5 (= Script, hist. Aug. I 69,

seine eigenen Zusatze, sprachlich-eiegetische Glos- 19 Peter) genannte Lehrer dieses Kaisers, gehort

sen, erkennt man durch Vergleich mit dem fiinften also ins 2. Jhdt. Jedoch ist dies nur eine Mog-

Bekkerschen Lexikon t das auf demselben Ono- lichkeit, und das Fehlen aller Zitate aus der Zeit

mastikon beruht (Wentzel S.-Ber. Akad. Berl. 60 nach Augustus spricht entschieden fuT die vor-

1895, 483. Cohn Jahrb. f. Philol. Suppl. XHI her angefuhrte Ansicht von H. M. E. Meier.

1884, 826). Neuere Funde haben an zwei SteUen Bei dieser Datierung mussen allerdings spa-

den Vergleich mit den Vorlagen erm&glicht ; das tere Zusatze anerkannt werden. Leicht erledigt

auf Didymos beruhende Lexikon zur Aristocratea sich Strabon, der s. Asvxag und Aixatov genannt

des Demosthenes (von Blass Herra. XYII 1882, wird; er steht nur in der vollstandigeren Fas-

150 aus Pap. Berolin. 5008 heranegegeben, wieder- sung, nicht in der Epitome, ist also spater Zu-

holt von Diels-Schubart BerL Klass.-Texte satz, wie Meineke gesehen hat, dem Dindorf.
I 1904, 78) zeigt dentlich, wie sehr der ursprfing- I 191 mit Recht folgt. Dagegen liegt das Ver-
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haltnis zu Athenaios komplizierter ; D i n d o r i

hatte I p. XXI ohne eigene Naehprtifnng seinen Vor-

gangern die Abhangigfceit des H. von Athenaios

nachgesprochen und sogar fur die Datierung des

H. benutzt. TTnter den TTbereinstimmungen hebt
sich zunachst ein Komplex heraus, dcr eine ein-

zelne Partie des Athenaios angeht, XIII 585 f

—593 a ; sie gibt ausdrucklich im Anfang als ihr

Thema die Erwahnungen der Hetaren bei den
siohztxol, den Eednern an. Die Konkordanzen
sind, wenn ich nichts ubersehen habe, folgende

:

Harpokr. s.'Avrixvga = Athen. XIII 586 f

„ Aqtvag = „ „ 586 a

Nate = „ „ 592 c

„ Ndvnov — „ „ 587 a u. 582 e

„ 2tvdmt} = „ „ 586 a

„ <&avoaxQaztj = „ „ 586 a

Alle diese Artikel (mit zufalliger Ausnahme von
Avzixvqo) stehen auch in der Epitome, gelidrten

also schon spatestens im 9. .Thdt. zum Bestande
des H. Ein Vergleich der Stellen zeigt, daB bei

H. im allgemeinen ein Exzerpt aus Athenaios
steht. Entscheidend fur die Frage, ob Benut-

zung des Athenaios durch H. selbst, wie Din-
dorf wollte, oder spatere Interpolation des H.

aus Athenaios anzunehmen ist. scheint mir der

Anfang des Artikels Ndwior.

Harpokration s. v.

JVdvviov. 'Yjisgstdtjg sv zm xaza IlazQOxXfavq

,

et yvr'/otog. 'A^ioXloSooQog iv x<ot tzeqi xmv
eraiguiv Sid zo QaXXdv rbv xdjiyXov xaza-
<p aye.lv x.t.X.

xi.aijJviLiau.uu wxi.\j

fiel und nun zur Motivierung des Beinamens der
Nannion ein Zeugnis angefuhrt wurde, das gar
nicht sie, sondern die Niko anging. In dieser

Eedaktion exzerpierte ein fur Eedner interessierter

Mann die Partie aus dem Buch XIBI des Athe-
naios und schrieb seine Exzerpte an den Kand
seines H. ; von dort kamen sie in die Uberliefe-

rung, bevor die Epitome sich abzweigte. Ob er

den Widerspruch der Stelle iiber Nannion emp-
10 fand, wissen wir nicht

;
jedenfalls hat er nicht,

wie Valesius bei Dindorf II 342 und Heyne
Apoll. Bibl. I 1803, 452 meinten, eine eigene

Konfusion angerichtet. Unsere heutige Fassung
des Athenaios an dieser Steile beruht darauf, daB
der Epitomator zunachst die Quellenangabe Apol-

lodor, auBerdem wegen des dentliehen "Wider-

spruchs den Machonvers weglieB; gliieklicher-

wcise iibersah er den Eiickverweis auf 582 e, aus

dem der ursprungliche Tatbestand klar wird. Fiir

20 das Verhaltnis zwischen H. und Athenaios ergibt

sich also, daB die tibereinstimmungen mit dem
Buch XHI des Athenaios samtlich Zusatze eines

spiiteren Lesers sind ; sie haben keinc Bedeutung
fiir die Datierung des H.

Anders ist das Verhaltnis zwischen Harpokr.

s. Eyyv&rjK-r} und AvxiovQyuQ und Athen. V 199 c

und XI 486 c aufzufassen ; an der ersten Stelle

Die durch den Druck hervorgehobenen Stellen

lehren ein Doppeltes. Dem Verfasser des H.-4Q
Artikels lag eine etwas reichere Fassung des Athe-

naios vor, was durchaus nicht iiberraschend ist,

da unsere einzige Hs. des Athenaios bekanntlich

dem 10., die Eedaktion dieses H.-Artikels aber

spatestens dem 9. Jhdt. angehort. In dieser et-

was reicheren Fassung des Athenaios war also

die Echtheit der Hypereidesrede bezweifelt, als

Quelle fiir den Beinamen der Nannion Apollodor

genannt und endlich der Machonvers zitiert, auf

den unser jetziger Athenaios nur verweist. DaB 50

aber von einer Benutzung des Origlnalwerks des

Athenaios durch H, selbst nicht die Eede sein

kann, beweist die tTbereinstimmung beider Stellen

in der Verstummelung des Apollodorzeugnisses,

das ursprunglich folgendermafien lautete: Apol-

lodor sagt f Nannion habe den Beinamen ATg~ ge-

fflhrt (es folgte der uns nicht iiberlieferte Grund)

;

denselben Beinamen habe man auch ihrer Kol-

legin Niko gegeben, und den Grund dafiir uber-

liefere Machon in den Versen ETiExaXtizo usw. 60
Diesem so rekonstruierten Apollodorzeugnisse (das

gut mit der Scheidung der beiden Tragerinnen
des Namens Phryne XIII 591 e zusammengeht)
tugte Athenaios eine Yerweisung etwa mit woxsq
ngosmofisv bei, well er den Machon vorher in

weitem Umfang ansgeachrieben hatte; der Epi-
tomator strich das Apollodorzeugrris so zusammen,
daB die erste auf Nannion bezftgliche Halfte weg-

Athenaios XIII 587 a und 582 e

587 a Navviov ds 'Yjieoeidrjg /nrrj^ovsvsi iv xmi

xaia TlacQOxHovs (frg. 144 Blass). avxr\ de on
Ai£ EJiexafoJio jtoodTiofxev (582 e) 8ia to Bailor
toy xaTitjlov s^aval&oat.
582 e wird aus Machon iv roils sTtiyqafpofihaig

Xfjsiaig von einer Hetare Niko erziihlt

FJzexaXetro ft AT^
on toy fxsyav xaisfpay ioaarrjv note

SaXXov.

ist H. reicher, hat z. B. das Zitat des Daimachos,
an dcr zweiten Stelle wird der Didymoskommentar
von H. und Athenaios zitiert; so gehen wohl
diese beiden Konkordanzen auf die . gemeinsame
Quelle zuruck, und die Benutzung des Athenaios

beschrankt sich demnach auf die eine Partie

des dreizehnten Buches durch einen spateren Leser.

Literatur (soweit nicht schon angefuhrt) : Co-
bet Collect, crit. 1878. 168—184, dazu Ege-
nolff Bursians Jahrcsber. XVII (1879), 113—116.
Stein Diss. Gottingen 1891 XV 1. KaibelHerm.
XXX 1895, 439. Sauppe Ausgew. Schriften

1896, 112. 139. 662. 735.

6) Griechischer Grammatiker unbekannter Zeit,

Lehrer eines Dios (s. o. Bd. V S. 1080, 53), schrieb

einen Iliaskommentar (Schol. A zu II. IX 453).

7) Als Rhetor und Philosoph gefeiert Anth.

Pal. app. 320. [H. Schultz.]

8) Arzt aus Mendes in Agypten, schrieb etwa

im 1. Jhdt. n. Chr. ne()i nXaxovvzmv, Athen. XIV
648 b erwahnt aus dieser Schrift den Namen eines

Obstkuchens.

9) Arzt, von dem Galen XII 629 eine Salbe

gegen OhrenfluB beschreibt.

10) Schriftsteller der spateren rOmischenKaiaer-

zeit aus Alexandreia. Sein noch unediertes^Werk

tisqI (pvmxtov dwd/teatv, das die medisiiiischen

Krafte der Tiere, Pflartzen nnd Steine behandelt,

ist handscbriftlich in Madrid (cod. Matrit. bibl.

nat. 4631 aus dem J. 1474) voxhAnden nnd zwar

in der Weise, dafi Abschnitte der dasselbe Thema
behandelnden Schrift Kvgavideg des Hermes Tris-

megistos dazwischen geschrieben sind. Diese

berufen sich iiberhaupt haufig auf H. So heiBt

es z. B. F. de MeUy Les lapidaires de Tanti-

qvdt6 IT 3, dafi die Kvgavidsg aus der Schrift

eines PerserkOnigs Kyranos xai ix za>v 'Aqjio-

xQart'&vog 'AXefavdQetog XQog tr\v olxdav -OvyaTSQa

ausammengestellt seien; S. 4 wird eine Stelle

wortlich zitiert; S. 8 und 10 lesen wir, Kyranos

urteile daruber so, H. so; ferner wirdH. S. 21. 24,

42. 43. 48. 49 erwahnt, also nur im 1. Buch des Her-

mes Trismegistos ; eteqov (sc. fiiflXtov) ov% evoopev

sagt dieser an der letzten Stelle. Im Marc. app.

cl. V 13 heiBt der vollstandige Titel ix x<bv zov
c
AQ7ioxQaxio3vog zov 'AXe£av&Q£0}g xeqI (pvotxcov

Svvdjusoiv £<bio)v ze <pvzaiv xai Xtftcov, a sygaxpe

nQog rtjv idiav dvyarega. Im Coislin. 158 fiifiXtov

"AQTiaxQaxicovog , ovv&soig zov Kvgavov fiaotlscog

tisqI xd Xi&wv Jtsxtivmv zs xai i^&ixov xai (Soza-

v&v xax aX(pa@r}xov, Der Anfang der Schrift

zeigt hier einige Abweichungen. In dem oben

crwahnten Madrider Kodex steht aufierdem noch

ein Brief des H. an einen of-ftaazog Kaioag, der

eine Vorrede zu dem Werke eines Syreis Necepsus

sein soil. Die sich hier findende Bemerkung,

dcr Autor habe in Asien Grammatik gelchrt, be-

vor er nach Alexandrien gegangen sei, woselbst

er die beruhmtesten Philologen in Schatten ge-

sfcellt habe, hat schon Iriarte Cat. cod. Matrit.

Graec. 432 veranlaBt, ihn mit dem bekannten

Ehetor Valerius Harpokration (s. d.) zu identi-

fizieren; und Mely Les lap. de l'antiqu. II 1,

pref. IX behauptet: VHarpoeration qui figure

dans les Cyranides est selon toute vraisemblanee

I'ami et le correspondent de Libanius. Aber

man mag eher an eine Interpolation in jenem

Briefe glauben, als dem beriihmten Grammatiker

Schriften auiburden, in denen Dinge vorgetragen

werden, von denen zur Quacksalberei kein groBer

Schritt mehr ist. Dagegen kann, was Tertull.

de coron. 7 (I 433, 1 \)ehler) als Lehrmeinung

eines H. mitteilt: Efeukranze auf dem Kopfe

schtitzten vor Trunkenheit, ohneBedenken unserem

H. zugeschrieben werden. Vgl. Salmasius Exer-

cit Plin. 796. Fabricius Bibl. Graec. VI 250.

Dicls Handschriften d. ant. Arzte II 41.

[Gossen.]

Harpyien. 1. Als gewohnliche Form des

Namens jener Fabelwesen, die wir H. zu nennen

pflegen, ist uns "Aqtiviat iiberliefert, Nur zwei

sichere Belege gibt es bisher, die eine hiervon

abweichende Schreibung aufweisen. Das Etymo-

logikum Magnum enthalt p. 138, 21 folgende

Notiz : "Aoxviai ' Kai ciXEOvaofiGti xov E doexvtat.

Auf diese" Form machte Fick aufmerksam und

fiihrte sie, urn die Wirkung eines vielleicht im

Homerischen Epos beabsichtigten Wortspieles zu

erhohen, in die Odvssee ein (I 241. XIV 371.

XX 77, vgl. Fick 'Odvssee 2 n. 320, s. aber

auch W. Schulze K/Z. XXIX 235. 1). Die

inschriftliche Bestatigung lieferte dann fiir die

Form die auf Aigina gefundene sf. Schiissel dee

Berliner Museums (FurtwanglerKatalog 1 1 682

,

publiziert von demselben Arch. Ztg. XL 197 Taf. 9

n. 10. S. dazu auch Ed. Schmidt Munchener
arch. Stud. 263. Inschrift ('Agenvia Dual) und
Zeidraung habe ich am Original verglichen);

auch auf der Phineuaschale des Wagnerschen
Kunstinstituts der Universitat Wiirzbiirg (Furt-
wangler-EeichholdGriech.VaseDmalerei209ff.
Taf. 41; verfertigt auf einer der ionischen Ky-

kladen, vielleicht Naxos, kaum vor der Mitte des

6. Jhdts.; vgl. dazu die bei Furtwangler ge-

gebene ausfuhrliche Literatur und aufierdem Ed,

Schmidt a. O. 340) stellt das erhaltene API....

moglicherweise den Eest von 'Agesivia dar. Wenn
10 es auch dem Belieben des einzelnen iiberlassen

bleiben muB, dicsc Form in den heute uns tot-

liegenden Text des Homer oder Hesiod einzu-

setzen, so miissen wir meines Erachtens doch

wohl annehmen, daB sowohl den Grammatikern

als auch den Vasenmalern jene aus den alten

Epen ubermittelt worden ist. Die Inschrift der

Wiirzburger Vase ist noch insofern bemerkens-

wert, als wir aus ihr ersehen, daB der Vaseu-

maler das Wort ohne Aspiration lafit, wahrend

20 er den Buchstaben h in ^Qgat schreibt. Der h

Anlaut entbehrt der etymologischen Berechtigung.

Die Zusammenstellung mit dondCco haben

schon die Alten vorgenommen (vgl. u. a. Hesych.

s. aQxvta un&
r
AQxvtag. Schol. Lycophr. Alex. 267.

Schol. Odyss. I 241. Etym. Gud. s. "AgJivta und

"AQjtviat, Etym. M. s. "Aqtwhu. Myth. Vat. II 13.

Die Schol. Lycophr. Alex. 267 wollen das Wort noch

von sv ran atQi jihEG&at herleiten). Kretschmer
Griech. Vaseninschriften 208, vgl. 56 verbindet das

30 Wort richtig mit lat. sarpo, lettisch sirpe Sichel,

kslav. srupu, russ. serpu, vgl. ahd. sarf scharf (s.

auch Prellwitz Etym. Worterb. 2 54) und setzt als

ursprungliche Flexion an dgEjrvia, *dgjivtag mit

wechselndem Akzente wie die ubrigen Femi-

nina auf -t« (vgl. Joh. Schmidt K. Z. XXV
36); a im Anlaut ist prothetisch (Kretschmer
a. O. 56. Prellwitz G6tt. Gel. Anz. 1886, 763.

W. Schulze K. Z. XXIX 235, 1. Kretschmer
K. Z. XXIX 427).

40 Die eigentliche Bedeutung des Wortes erhellt

aus dem Vergleiche der beid.cn Odysseeverse XX
66 : o)$ 5' ozs IlavdaQEov xovoag dvilovzo tiveXXat

und XX 77 : xoepga <& rag xovgag agmnai avi]~

QEiyavzo (vgl. Hesych. aonviat m at z&v dvificov

ovorgotpat, tivsiXat. Eustath. comm. 1414. 38.

Schol. Odyss. I 241).

2. Horn. II. XVI 150 wird die agxvia Jloddgyt]

genannt ; bei Hesiod Theog. 267 heiBen die beiden

H., die Tuchter des Thaumas und der Elektra,

50UaUw und 'Qxvuiht) ^Dxvnobn stellen Sittl

Wiener Stud. XII 42 und Fick Hes. Ged. 33

aus Apollod. I 9, '21, 7 her, doch liegt wohl bei

Apollodor einfach eine Vertauschung vor). Nach

Apollod. a. O. heiBt die eine Nixo&oy oder

'AsXXdnovg (dazu ist MeHtu Kurzforin), die andere

'Qxvxobr) oder 'Qxv&drj ; hierzu wird als dritte

zugefugt Kelatvdi Tzetz. zu Lycophr. Alex. 165.

Verg. Aen. Ill 209. Val. Flacc. Argon. IV 453

(TOchtcr des Tvphon). Serv. Aen. Ill 209. Myth.

60 Vat. I 111. Mvth. Vat. II 13 TOchter des Pontes

und der Ge, III 5, 5 des Poseidon. Hyg, fab.

14 im Argonautenkatalog, wo ihre Eltern Thaumas

und, wie der Frisingensis hat, Ozomenesind (o£ofiat^

bei Hippocr. = c£<u, der Name beruhte dann auf

hellenistischer Erfindung). Derselbe Kodex bietet

als Namen der H. Alopie, Acheloe, Ocypete; das

hat Bur si an verbessert.

3. Wie noch im heutigen Hellas die Land-



bewohner meinen, dafi in den allea mit sich fort-

reifienden Wirbelsturmen unheirnliche Geister,

die Neraiden einherZiehen, so scbrieben schon die

Alten die trockenen, ausdorrenden Winde der Ein-
wirkung besonderer Damonen, der H., zu (vg\.

B. Schmidt Volksleben der Neugriechen I 123ff.

Mannhardt Antike Wald- und Feldkulte 90ff.

100. 101. 202. 206. WenigeT Arch. f. Eelig.

X 72. S. auch Neumann u. Parts eh Physi-

phaden, die |vorher Plotai hieBen, entfliehen.
Das sind urepriinglich Inseln , die nirgends loka-
lisiert sind, sie liegen eben im Jenseits ; erstspater
versucht man sie geographisch festzulegen, so im
Xgaischen Meere (Hyg. fah. 14, vgl. Gruppe
Griech. Myth. 398, 2), im lonischen ("Verg. Aem
HI 210. Val. Flacc. Argon. IV 512, ahnlich laBt
man den Unterweltsherren Neleus in Pylos ge-
bieten), oder man setzt sie weithin nach Westen,

kalische Geographie v. Griechenknd 114ff.). Ob 10 in die sizilische See, wohin ja auch die Fahrt
die Griechen sich diese Sturmgottheiten in alte-

ster Zeit als gespenstische Eosse gedacht haben,
wie sie die deutschen und skandinavischen Volks-
sagen uns schildern, lafit sich nicht slcher er-

mitteln. Horn. H. XTT 149ff. wird die agnvia
IToddgyt} als Mutter der Eosse Xanthos und Ba-
lios erwahnt (vgl. Horn. II. XIX 400. Quint.
Smyrn. VIII 155), die sie fioaxofdvr) ?,etftcovL jiaqa

$6ov 'Qxsavolo dem Zephyros gebar. Auch andere

des Odysseus geht und wo des Aiolos Inselreich
ist (Dionys. Per. 465. Eustath. comm. nnd paraphr.
dazu. SchoL Apoll. Ehod. Argon. II 297). In
Skythien heimisch sind sie nach Peisandros SchoL
Apoll. Ehod. Argon. II 1088. An den Eingang
zum Hades werden sie. wie andere schreckliche

Wesen, vciwiesen von Pherekydes (Diels II 2 1,

509), Vergil (Aen. Ill 215. VI 289) und Silius

Ital. (Pun. XIII 599); als Hunde des Zeus er-
durch Schnelligkeit bertihmte Eosse stammen der 20 scheinen sie bei Apoll. Ehod. Argon. II 289 (vgl
Sage nach von der H. ab, so die Dioskurenrosse
Phlogeos und Harpagos (Stesichoros frg. 1, PLG
III 205 von Podarge), Areion (Quint. Smyrn. IV
570. Eustath. comm. 1051, in alter Zeit ist

Erinys die Mutter, Preller-Eobert Griech.
Myth. 590) und die Eosse des Erechtheus
(Nonn. Dionys. XXXVII 159, von der Si&ovlq
"Aqjivhx), vgl. Preller-Eobert Griech. Myth
559, 4. In der Odyssee I 241. XIV 371. XX
77 (danach Paus. X 30, 2; zu den Versen 30 H. nicht kennt.

Hesych. s. v. Aio$ xvvsg Hygin fab. 19 Myth. Vat.
I 27. II 13. Ill 5, 5), wie Lucan. Phars. VI 733
stygische Hunde der Hekate nennt ; vgl. Serv. Aen.
in 209 (Eohde Eh. Mus. L 3. Stengel Henn.
XXXV 634). Aus den Worten Vergils Aen. IH
2 1 5 hat dann Donat ihre Unverwundbarkeit her-

geleitet (Serv. Aen. Ill 242, vgl. Berth old Beli-

gionsw. Versuche und Vorarb. XI 1), wahrend
die altere Sage eine solche Eigenschaft an den

s. v. Wilamowitz Homer. Unters. 63) haben
die H., deren Zahl nicht naher bestimmt' wird,
deutlich die Punktion von Todesgenien (Conze
Heroen- und Gottergestalten 46), die Odysseus
wie die Tochter des Pandareos ins Beich des
Hades entruckt haben sollen (Eohde Psyche I 4

7 Iff. 248, 1; Eh. Mus. L Iff. Dieterich Ne-
kyia56, 1. Stengel Herm. XXXV 684f. Malten
Arch. f. EeHg. XII 311. Steinmetz Arch. Jahrb.

4. Wie sich die Griechen das XuBere der H.
dachten, dariibcr laBt sich aus dem Verse Horn.
11. XVI 150 nichts Sicheres entnehmen (vgl. Eoss-
bach Arch. Ztg. XLI 174, 11: doch kennen wir
(gegen Eossbach) eine rofigestaltige Medusa
(Bull. hell. XXII pi. 5), zumal da noch die MOg-
lichkeit hinzukommt, daB hier das Wort agjwta
im Sinne eincs rcinen Epithetons gebraucht ist;.

denn Podarge erschcint nie als Name einer der-XXV 48). Gegenuberden von Eohde und Die- 40 ienigen H die in der phineussage als Sturm-
terich vertretenen Ansichten ist zu bemerken,
daB in den Odysseeversen weniger Wert daraut
zu legen ist, ob Lebende oder Tote von den H.
entfiihrt werden, als darauf, daB der Eaub durch
sie ein ruhmloses Ende bezeichnet, vor allem, daB
den Dahingerafften kein zvpfiog aufgeschiittet wird,
an dem ihnen die GTabspenden dargebracht wer-
den, nach hellenischer Eeligion ein furchtbares
Geschick.

damonen auftreten. Fiir die Pigur Furtw angler
Antike Gemmen I Taf. VII 39. 40. Ill 101 ist,

wie Furtw angler selbst erkannt hat (a. O.

Ill 444), die Benennung H. nicht geniigend ge-

rechtfertigt. Wichtiger fur uns ist Hesiods Zeug
nis Theog. 265ff. , der dem Thaumas und der
Elektra zu Kindern gibt *Iqiv | rjvnofiovg 6^ Aq-
xvia$ 'AeXXa> x 'Qxvxhqv ts. Baraus geht wohl

,,
hervor, dafi Hesiod sich die schonlockigen H. als

Als Sturmgeister stehen die H. in enger Be- 50 SchweLtern der^ Iris nicht als schreckliche Unge-
ziehung zum Seelenreicbe. Des Menschen Seele
kommt und geht vom Windhauche getragen (Ari-

stot. de anim. I 5, p. 410 II 291), die im Sturme
dahinfahrenden Geister sind selber abgeschiedene
Seelen (Eohde Psyche I* 249 ; Eh. Mus. L 3ff. Eo-
bert Herm. XXXV 662. Man moge auch an die

semitischen Vorstellungen vom nr* denken). Ihr

Wohnsitz ist im Eeiche des Unbekamiten, im
fernen Westen, da wo man auch den Eingang

tiime vorgestellt hat; dann hatte er sie auch
wahrscheinlich der folgenden Gruppe, die dem
Phorkys und der Keto entstainmt, zugewiesen
(Tochter des Typhon sind sie erst bei Val. Flacc.

Argon, rv^ 428); als Attribut gibt ihnen Hesiod
Pliigel. Ebenso scheinen sie in den Theognidea
715 gedacht zu sein, wo der Dichter die Schnellig-

keit ihrer Fiifie riihmt. Als gefiiigelte Frauen
ohne sonstige nichtmenschliche Zutat treffen wir

zur Unterwelt hinversetzt ; wo die Sonne ins Meer 60 sie auch auf den beiden sf. Vasenbildern des Wurz-
sinkt, wachen sie uber die goldenen Apfel der
Hesperiden im Gottergarten (Epiraenides und Aku-
silaos, Diels 112 \ t 4^ ^ 5i3

( g^ ja Dei gpi.
nienid.es werden sie den Hesperiden gleichgesetzt
(Diels a. O., vgl. Kern De Orph. Epim. Pherec.
theogoniia 65. 76. Stndniczka Kyrene 26).
Nichts anderes beaagt es, wenn sie in der Phi-
neufisage zu ibrem malten Wohnsitze, den Stro-

burger und des Berliner Museums (s. o.). Auf
der ersten Schale werden den H. sowie den

Boreaden je vier Flugel an den Scbultera ge-

geben, von denen zwei nach oben gebogen sind,

ferner haben sie an den Stiefeln Flugel, ganz so,

wie es die ionische Kunst liebt. Auf der Sgi-

netischen Schnssel des Berliner Antiqaariums be-

sitzen sie gem&fi der altattbdun Tedmik zwei

SchulterflUgel. Nicht anders erscheint die Bil-

dung der Damonen auf der kyrenaischen Vase

Naukratis I pi. VHI. IX p. 53 (Journ. hell. Stud.

X 1S3, vgl. Catalogue of Greek and Etrusc.

vases II B 4, p. 50. Stndniczka Kyrene 17ff.).

Ausgezeichnet sind sie auch hier durch wallendes

Haar (Studniczka a. O. 18). Ansprechend hat

Studniczka a. O. 26 die weiblichcn Wesen,

die von links auf den Silphionbaum zustiirmen,

H., die mannlichen Boreaden genannt, wenngleich

Crusius Philol. Ln 708 in jenen die Nymphen

der vier Pflanzstadte Kyrenes, in diesen die drei

Phylenhcroen erblickt. Immerhin wiirde die I)eu-

tung auf den siidlichen , austrocknenden Wiisten-

stunn und den Feuchtigkeit spendenden, von Nor-

den her wehenden Seewind, die beide den Silphion-

baum umgeben, keine unpassende sein (vgl. auch

0. Smith Journ. hell. Stud. XIII 103ft. Bo-

be r t Herm. XXXV 662. Fr tin n g h am Amer.

journ. of arch. IX 425f.).

Aufierdem erwilhne ich hier die Darstellung

der H. auf der Volutenamphora der Sammlung

Ja.tta zu Euvo, einer Vase fruhunteritalischen

Stiles (Furtwangler-Eeichhold Taf. 60, 2

p. 304, dazu die Literatur p. 302, 3); auf ihr

erscheinen sie als weibliche gefiiigelte Wesen, von

denen namentlich das letzte als widerwartiges

GeschSpf durch Hakennaso und kurzes Haar mit

beinahe ,semitiscbem' Typus charakterisiert ist.

Die Vase ist aus dem Kreise attischer Kiinstler,

wohl des Aristophanes und Erginos, hervorge-

gangen (Furtwangler a. O. 305; Meister-

werke d. Plast. 15 If.) und zeigt durch die An-

gabc der Terrainwellen auf die Kunst des groBen

Thasiers Polygnot hin. AVahrscheinlich ist es,

daB wir hier die Eeproduktion eines Polygnoti-

schen Tafelgemiildes vor uns haben, und ich ver-

mute, daB wir damit eine andere Erwahnnng der

H. kombinieren diirfen. Wenn Polygnot 474 nach

Athen kam und hier als Freund des Kimon das

damals herrlich aufbliihende Athen mit seinen

Kunstwerken schmiickte, da wird wohl auch der

Mann, der auf einem andern Gebiete der fiih-

rende Genius war, und der selbst bei Marathon

und Salamis, als es gait, den Perser aus dem

Lande zu weisen, mit den Waffen in der Hand
mitgeholfen hatte, Athens Grofie zu begrunden,

dem zeitgenOssischen Meister voile Bewunderung

gezollt haben, und jeder Athener woBte, was die

Worte der Pythia in den Eumeniden 50f. besagen

sollten eiSdv jiot t/6t] fPirscos yeygaixiiEvag
\

det-

nvov (psgovaag. Das Bild des Polygnot aber mag
seinerseits vielleicht wieder Bezug genominen

haben auf die dramatische Fassung der Sage;

wenn auch die Tatsache, daB auf der Vase Phi-

neus in der von der Biihne entlehnten Konigs-

tracht mit Armelchiton und Mutze nnt Zacken-

kamm gezeichnet ist, naturlich keinen Anhalt

gewahrt, so ist es doch immerhin denkbar, daB

eine Auffuhrung der Aiscbyleischen Tragodie Phi-

neus, die 472 zum erstenmal erfolgte, Polygnot zum
Schaffen des Kunstwerkes anregte. Auch auf dem
rf. attischen Vasenbilde (Millingen Anc. uned.

mon. I Taf. 15, p. 40 = Stackelberg Graber der

Hellenen Taf. 38, p. 32. Due deLuynes Ann.

d. Inst. 1843, lof. Flasch Arch. Ztg. XXXVIH
139: hafiliches Profil, strappige Haare) nnd der

rf. Amphora des britischen Mnseums aus Ka-

meiros (Catalogue of the Greek and Etrusc. yaseg

HI E 302 p. 219. Flasch Arch. Ztg. XXXVHI
Taf. XII 2 p. 142: jugendlich schon, mit nicht

sehr grofien Flugeln ausgerttstet) weicht die

Zeichnung der H. nicht wesentlich von dem
bisher besprochenen Typus ab. Die Deutung

des Bildes der Nolaner Amphora (Wiener Vor-

legeblatter CVIII 1, 4. Jh. Flasch Arch. Ztg.

XXXVIII Taf. XII 1 p. 143f. De Witte
10 Arch. Ztg. XXXIX 1631; vgl. auch Catalogue

Durand nr. 628) auf Phineus wird mit Eecht

von Petersen Arch.-epigr. Mitt. VI 52ff.

Wassner De heroum cultu 56 These VI und
Klein Griech. Vasen mit Lieblingsinschr.2 143

abgewiesen. Fiir durchaus unangangig halte ich

es, auf der rf. Oinochoe Mon. antichi XIV 89f.

eine Darstellung des Phineusabenteuers erblicken

zu wollen ; neben anderen Griinden bestimmt mich

dazu der Umstand, daB die von Eizzo H. ge-

20 nannten Wesen , nach der Abbildung zu urteilen T

mannlich sind. Als genugelt dahinstiirmende

Jungfrauen schildert sie (vielleicht Apoll. Ehod.

Argon. II 187ff. 223ff. 227. 252. 267ff., doch s.

u. und) Apollod. I 9, 21, 3. DaB die romische

Anschauung eine Vermischung mit den Sirenen

vorgenommen hat, kann nicht befremden, da die

Komer auch z. B. die Satyrn mit Bocksbeinen be-

gaben, etwas, was sich ja noch in unserer Zeit ein

Nietzsche geleistet hat. (Verg. Aen.m 216. 233.

30 Ovid. met. VII 4. Stat. Theb. VUI 256, der sie 520

famulae lovis nennt. Val. Flacc. Argon. IV 457.

Myth. Vat. II 143 usw., vgl. auch SchoL Lycophr.

Alex. 267. 653, so denn auch Dante Inferno XIII

13f.nach Vergil: Ale hanno late, e colli & visi hu-

mani,
\
Pie con a/ tigIt, e pennuto il gran ventre).

Die Gelehrten scheinen jene Bildung wohl fast

allgemein fiir romische Erfindung zu halten (vgh

Furtwangler Arch. Ztg. XL 204. Frothing-
ham Amer. journ. of arch. IX 425), doch haben

40 die Eomer meines Erachtens das, wie so vieles,

dem hellenistischen Kulturkreise entnommen : be-

rufen kann man sich dabei auf Lykophron, der

seine Alexandra ja allerdings wohl sicher nach

197 gedichtet hat (v. 653); vielleicht sind auch

die bei Apoll. Ehod. II 188 erwahnten Krallen

schon als Vogelkrallen zu denken, vgl. Blass
Eumeniden p. 75. Der Argonautenkatalog bei Hy-

gin, der sie als gefiiigelte Wesen mit Huhner-

kopf und HiihnerfuBen, aber menschlichen Armen,

SOBrust und Schenkeln beschreibt (fab. 14). kann

keinesfalls auch schon wegen der Xennung der

Mutter Ozomene (vgl. Apoll. Ehod. Argon. II

191) auf einer alteren als hochstens der helleni-

stischen Anschauung fuBen.

Da fiir die archaische und klassische Zeit der

griechischen Kunst sich nichtmenschliche Ge-

staltungen der H., bei denen die Deutung durch

die Verbindung mit der Phineussage vollig ge-

sichert ist, bis jetzt, soviel ich sehe, nicht nach-

60 weisen lassen, so mussen wir bei der Entschei-

dung der Frage, ob wir den ziemlich haufig er-

scheinenden beflugelten Figuren, die oben Men-

schen- oder Gorgonenkopf, statt der Fiifie jedoch

Vogelkrallen aufweisen, den Namen H. zuerkennen

sollen, zum raindesten zu einem ,non liquet* kom-

men (eine solche Figur z. B. auf einer Berliner

Vase ans Vulci Furtwangler Katalog I 2157.

Engelmann Arch. Jahrb. I 211, vgl. Amer.



joum. of arch. Ill 226: ein Todesdamon mit Me-
dusenhaupt, vier Flugeln, unten Vogelkrallen, halt
awei zappelnde Knaben, diese im Typus des streng
rf. attischen Stiles, ahnlich auf der in Picenum
gefundenen bronzenen Situla Fiorelli Not. d.

scavi II 114. Arch. Ztg. XLLT 144f. Engel-
mann Arch. Jahrb. I 211 : der Damon halt die
Knaben mit dem FuBe auch an der Htifte fest;

auch andere Fabelwcsen (wie auf einer Gemme,
die in die Zeit urn 600 gchort, Furtwangler 10
Ant. Geinmen III 103 (menschliche Figur mit
Yogelleib), dann Catalogue of sculpture I nr. 47,

- 44 p. 88 der archaischen Periode des Artemisions
von Ephesos angehflrig [menschliche Figur mit
Yogelbeinen], Mionnet Suppl. V 503 Miinze von
Abydos [Vogel mit Sphinxkopf], vgl. aucb Arch.
Ztg. V 148 Taf. X 24. Ann. d. Inst. XVII 7f.

Head HN 451 [500/480 v. Chr.], andere Miinzen
bei Imhoof-Blumer Monn. "gr. 46G, Sarko-
phagbild Journ. hell. Stud. IY 4) diirfen wir nicht 20
otme wciteres fur H. ansgeben. SchliaBlich ent-
hehrt es auch der Berechtigung, wenn wir die
an dem beriihmten Monument von Xanthos auf-
tretenden gentigelten weiblichen Wesen als H.
deuten (Gerhard Arch. Ztg. Ill 76. Curtius
Ges. Abhd. II 171. Fnrtwangler Arch. Ztg.
XL 204. Frothingham Amer. journ. of arch.
IX 425). Wir haben schon deshalb auf sichere
Benennung sehleehterdings zu verzichten, da wir
es moglicherweise mit Wesen der lykischen Eeli- 30
gion zu tun haben, deren Name mis dann vollig
unbekannt ware. Tiber das H.-Monument. das
ein Meisterwerk der ionischen Kunst im aus-
gehenden 6. Jhdt. darstellt, moge man folgende
Abhandlungen vergleichen und dort gegebene Ver-
weise beriieksichtigen : Fellows A journal of an
Exc. in Asia Minor 231 ; An account of discoveries
in Lycia 140. Curtius Arch. Ztg. XIII Iff. = Ges,
Abhd. II 1 64ff. Yorwort X. F r i e d c r i c h s-W o 1 -

ters Bausteine nr. 127—130. Eavet Mon. de 40
Tart ant. I pi. 13-16. Brunn-Bruckmann
Denkmaler Taf. 146f. Benndorf- Niemann
Eeisen im siidwestlichen Kleinasien I 8.5 ff. 108.
n 196f. Benndorf Osterr. Jahresh. Ill 101.
Perrot et Chipiez Histoire de l'art VIII 331 ff.;

vgl. Preller-Eobert 559, 3. Weitere sogenannte
H. z. B. Catalogue of vases III E 477 p. 2'M.
Catalogue of sculpture I nr. 116 p. 66 (aus Nau-
kratis, wie auf dem Denkmal von Xanthos), cbenso
Arch. Jahrb. VII Anz. 105,2(freierStildes5. Jhdts.); 50
vgl. v. Fritze Arch. Jahrb. IX Anz. 75; Berl.philol.
Wr

oehenschr. XIV v33f. dazu Conzc ebd. und
Arch. Jahrb. X Anz. 106, auf der Ciste von Prae-
neste. Monum. ined. VI pi. LXIV 3, Fignr aus
Pompeii. Eom. Mitt. II 124, etruskische Terra-
kottc Gazette archeol. XII, pi. XXXIV. Terra-
Jtotten aus Tarsos, Arch. Jahrb. XI Anz. 304 usw.
"Tber den Seelenvogel vgl. AVeicker Seelenvogel;
,Seirenen ;

in Bosehers Myth. Lex. IV 60 Iff.

Unsieher bleibt auch die Deutung der rein 60
menschlichen geflugelten Fignr auf einer atti-

schen sf. Lekvthos in Dresden, Arch. Jahrb. XI
Anz. 210, 31

.*

tjber die Darstellungen der H. im allgenieinen
vgl. C. Smith Joum. hell. .Stud. XHI 103ff.
Frothingham Amer. journ. of arch. IX 425.
Harrison Prolegomena to the study of Gr. reliff.

176ff.

5. "Cher die Entwieklung und die Versionen
des Mythos von den H. und Phineus hat zuerst
grundlegend gehandelt Hiller v. Gaertriugen
De Graecorum fabulis ad Thraces pertinentibns
(Berl. 1886) 56ff., dessen Darstellung noch
heute als durchaus maBgeblich zu gelten hat.
Die alteste literarisch bezeugte Verbindung des
Sellers Phineus mit den H. genannten Sturm-
damonen liegt uns in den Hesiodeischen Gedichten
vor, und zwar sind uns die Fragmente aus dem
dritten Buche der Kataloge, das man als eine
yrjs siegiodos bezeiehnet hat, im wesentlichen in
den vorzuglichen Scholien zu Apollonios Ehodios
erhalten, die in ihrem Kerne auf den griindlichen
und zuverlassigen Gelehiten Theon zuriickzufuhren
sind. DaB die Phineussage im dritten Buche
der Kataloge mit der Argonautenfahrt verbunden
war, beweisen die erhaltenen anderen Bruchstticke
dieses Teiles. Die Argonauten gelangen auf ihrer
Fahrt nach Norden ans Gestade des thrakischen
Bosporos. Dort denkt sich der Dichtcr den Sitz
des Phineus, was deutlich darans zu erkennen
ist, daB ihm zu Sohnen Thynos und Marian-
dynos gegeben werden (frg. 53*Ezach). Ihm war
einstmals die Wahl gelassen zwischen schnel-
lem Tode und langem Leben, das mit Blindheit
verbunden sein sollte. <Pivsv$ Sk t6v (mxqov
XQOVOv i-rjs oyecog tiqoexqivsv (frg. 52 — Schol.
Apoll. Ehod. Argon. II 178: ttoXvzqovioq eijero
txallov eivai q @Mtzeiv). Die Entscheidung wird
moglicherweise schon in friihester Jugend ihm an-
lieimgestellt worden sein, nicht begriindet als Strafe
des Zeus dafiir, dafi er das von den Gottern fiir

die Zukunft Beschlossene an die Menschen ver-

riet. Weil er so unbesonuen wahlte, sandten die
Gutter, vielleicht Helios, die H., zwei an der
Zahl, Afillo und Okypete. Die raubten dem blin-

den Seher die Speiscn, die ihm faglich vorge-
setzt wurden. Als die Argonauten ihn aufsuchen,
urn fiber ihre Fahrt von ihm Auskunft zu er-

langen, macht er zur Bedingung hierf'ur die

Befreiung von den H. Die Argonauten wil-

ligen ein und setzen ihm Speisen vor. Sofort
nahen sich auch die H. und wollen ihm das Mahl
entreiBen; da stiirzen Kalais und Zetes, die Bo-
reassohne, mit geziickten Schwertern hervor und
verfolgen die H. ; iibers Meer geht die wilde Jagd
bis zum auBersten Westen; schon drohen die H.
den Boreaden zu entkommen, als diese sich im
Gebet an den Zeus auf dem Berge Ainos, der
den Siiden der Insel Kephallenia beherrscht, wen-
den (frg. 57) ; Zeus gewahrt es ihnen, daB sie

die H. auf den Strophaden, die damals noch Plo-
tai hiefien, ereilen (moglich ist es, daB hier noch
ein etymologisches 8piel mit dem Namen Aine-
sios {TiaQaivioj) eingeschoben war ; die Strophaden
liegen gegeniiber von Triphylien : eine dieser In-

sein heiBt noch heutc Strophadia) ; die Boreaden
schwingen die Schwerter, urn den H. den Todes-
streich zu versetzen ; da erscheint der Windgott
Hermes (vgl. Eoscher Hermes der Windgott),
hindert jene an ihrem Tun, leistet aber den Schwur,
daB fortan Phineus von der Plage der H. be-
freit sein solle. Dann kehren die Boreaden zu
den Argonauten zuruck. Hochst ungeschickt und
weit hergeholt ist in der Erzahlung die Etymo-
logie, die die Strophaden benannt werden lafit

nach den Boreaden of tjvgarro rmt Ad argaq>epreg

2425 Harpyieti

(Schol. Apoll. Khod. II 297) ; das UraprungUche

ist, daB der Name der Insein zusammengebracht

wird mit den fiogsdSsg -dveXlai (vgl. Serv. Aen. Ill

209), von denen es hieB orQOipd&sg Ss siaXt/^tstsg

dxoveovTcu. So etwas wird die Yorlage des Kata-

logdichters gehabt haben, eingefiigt ist bei diesem
der Passus, urn den Zeus Ainesios zu erwahnen,

dem wohl ein hlngerer Hjonnos gewidmet war.

Dadurch wird andererseits gesichert. daft die

Boreaden die H. wirklich auf der Vcrfolgung 10 Theognis 715 und bei den Lyrikern Ib}-kos und

uarpyien a*zo

das beweist auch wieder die Verbindung mit der

Argonautenfahrt (vgl. frg. 52 Ezach). In den-

selben Zuaammenhang setzt den Mythos der Dich-

ter der NavnaxTta i'^rj, der die H. bis zu dem
kretischen Arginoeishtigel entfliehen lafit, SchoL

Apoll. Ehod. Argon. II 299. Das letzte Faktum
erwahnt aueh Pherekydes im Buche a (Schol.

Apoll. Ehod. a. O.). Die Sage mufi sich grower

Beliebtheit erfreut haben, da ihrer nicht nur bei

ergriffen. Nur Hermes verhindert ihre Totung

(frg. 58). Ausdriicklich erwahnt der Scholiast

Apoll. Ehod. Argon. II 296: xaxa ds 'Haiodov

xai 'Avrijiiaxov xal 'AnolXwviov ov ttzdvovxai (frg.

59), denn nach der alteren Version, die sich

bei Ibykos und Telestes, sowie im Aischyleischen

Phineus erhalten hat, werden sie erschlagen

(nach der Erganzung von Gomperx bei Philo-

dem Jiegl svos^siag, Herkul. Stud. II 18; vgl.

Telestes (in seinem Dithyrambos 'Agyco, s. o.) ge-

dacht wird, sondern auch Darstellung fand am
Kasten des Kypselos (Paus. V 17, 11, zweiteHalfte

des 7. Jhdts. H. StuaTt Jones Journ. hell. Stud.

XIV 68 pi. 1 beniitzt mit Eecht das Wvirzburger

Bild zur Eekonstruktion derPartie, vgl. Loschcke
Arch. Ztg.XXXIV 1 13, 17), am amyklaischen Throne

des Bathykles (Paus. Ill 18, 15, wie die Eeste

zeigen, Ende des 6. oder Anfang des 5. Jhdts.)

Ibykos frg. 49. Bergk PLG III 250; vgl. auch 20 und auf den beiden oben erwiihnten sf. Vasen

Oppian. Kyn. II 624, der ihre Totung kennt; (auf der Wurzbuiger Schale erscheinen die Horen

in anderer Weise wird sie bei Apollod. I 9, 21, als natiirliche Feinde der alle Vegctationvernich-

5 und 7 vorausgesctzt). Die Eekonstruktion der

Hesiodeischen Darstellung muB vielfach hypothe-

tisch bleiben und ist schr schwierig, da hierbei

das wichtigste Zeugnis, Pindar, in unserem Falle

versagt; Naherea s. unter Phineus.
Bevor wir uns den anderen Schriftstellern, die

die H.-Sage bchandelt haben , zuwenden , haben

wir noch zwei Fragmente zu beachten, die unter 30

dem Xamen Hesiods gehen. Ephoros erzahlt bei

Strab. VII 302, daB Hesiod in der sog. y-ffg nsmo-

&o$ den Phineus von den H. zu den skythischen

Galaktophagen entfiihrt werden laBt (frg. 54), auch

soil Hesiod "wohl in dem gleichen Gedichte nach

Strabon VII 300 (frg. 55) die rossemelkenden

Skythen erwahnen, Man ordnet jetzt beides in

das dritte Buch der Kataloge ein und meint, daB

unter yfjg zieQiodog der Sondertitel dieses Buches

tenden H., Gattin des pliineua ist hier Erichtho,

darubcrFurtwanglcr-EeichholdGriech.Vas.-
Malerei 210). Abzulehnen ist die Deutung des

Eelicfs der ephesischen Columna caelata auf die

Phineussage (vgl. Robert Arch. Ztg. XXXVII
115, der eine andere Erklarung im 39. Berliner

Winckelmannsprog. 37ft*. vortragt).

Das Folgende mOge sich im wesentlichen auf

kurze Notizen beschranken, Naheres s. Phineus.
Hesiods Katalogen folgt Antimachos in seiner

Lyde; eine bedeutendere Abweichung laBt sich

nicht konstatieren, nur crwiihnte er nicht den Zeus

Ainesios, sondern leitete den Namen Strophaden

vom azQatpfjvai sk tovjzloco her (Schol. Apoll.

Ehod. II 296). Hellanikos FHG I 50, 38. Schol.

Apoll. Ehod. II 178 macht Phineus zum Sohne

des Agenor und scheint dam it einer Quelle zu

verstanden sei. Wenn die Argonauten wirklich 40 folgen , die sich bei Apollonios Ehodios wieder-

bei ihrer Darchfahrt durch den Bosporos. wo "
"""'

Hesiod zwcifellos doch sich Phineus ursprunglieh

wohnend denkt, Euudc von Phineus erhalten

batten und ihn im Lande der Skythen im Norden

aufsuchen, wohin Phineus geschlcppt worden ist,

was gescbah nach der Verfolgung der H."? Wurde
er von den siidlich von Kephallenia urnkehrenden

Boreaden in seine Hciniat am Bosporos zurtick-

gebracht. und begaben sich die Boreaden noch

findet. Dieser behandelt ausfuhrlich die Sage

Argon. II 176ff. Die Argonauten landen in Bi-

thynien, wo Phineus, Agenors Sohn, weilt. Er

ha'ttc die ihm von Apoll verliehene Sehergabe

niiBbraucht und den Menschen Zeus' hochheilige

Beschliisse verkiindet; der strafte ihn deshalb mit

Blendung und liefi ihn von den H. geplagt wer-

den. die ihm die Speisen zumeist entfuhrtcn, den

Eest aber mit scheuBliehem Dunste anhauchten.

oinmal nach Norden, urn wieder zu ihrcn Be- 50 Er bittet die Argonauten mm ihn aus seiner

gleitern zu stofien? Das hatte doch, um andere

Schwieri^keiten unbeachtet zu lassen, ein wunder-

liches Dichtwerk abgegeben. Es ist klar. hier

liegt eine uralte Sage vor, nach der Phineus zu

den Galaktophagen entriickt ist. Ahnlich wie die

Tochter des Pandareos von den H. geraubt wur-

den. Eine Wiederkehr aus dem Nordlaude war
nicht in dieser Fassung vorgesehen. Dann ergibt

sich aber auch, daB die hier envahnte yfc xsoio-

Qual zu erlosen, da ja doch die Boreaden seiner

Gattin Kleopatra verschwistert seien. Es folgt

die Vertreibung der H. durch die Boreaden, die

jene bis zu den Plotai verfolgen. Iris hindert

die Totung ihrer Schwestem. schwort jedoch,

daB Phineus fortan unbelastigt bleiben solle. Die

H. bergen sich in den Klufteu der kretischen

Berge; die Plotai aber werden Strophaden um-

benannt. Phineu.s sehmaust zusanunen mit den

bog in keinem Zusammenhange mit dem dritten 60 Argonauten und verkiindet ihnen ihre nachste Zu-

Buche der Kataloge steheu kann, dem man jene

Fragmente mit Unrecht anreiht. Es ist das die

einzige Version des Phineusmythos, in der die H.

Todesdamonen darstellen, wahrend sie sonst dnrch-

weg als W^indgOtter erscheinen. In den groBen

Ehoien mag die Phineussage ahnlich gelautet

haben wie in den Katalogen; Phineus wird bier

geblendet, weil er dem Phriios den Weg zeigt,

kunft. Kreta aLs Zufluchtsort der H. erwahnt

auch der heUenistische Dichter Neoptolemos von

Parion, Schol. Apoll. Ehod. Argon. II 299. Be-

merkenswert ist, dafi ApoUonios in den meisten

Punkten sich nicht an die Hesiodeischen Kataloge

anscblieBt; wahrscheinlich diente ihm besonders

eine korinthische Quelle (Eumelos?) als Vorlage.

Eine bedentende Umanderung der Sage nahmen



die Tragiker vor. Sie UeBen Phineus an seinen
eigenen Kindern freveln und sich dadurch in
schwere Schuld verstricken. Im Phineus des
Aischylos (der unter dem Archonten Menon mit
der Tetralogie Phineus, PerseT, Glaukos und Pro-
metheus siegt; vgl. Hypothesis zu den Persern
und Athen. X 421 f) befreien die Boreaden Phi-
neus von den H. und ttften sie (s. o.). DaB es

in dem Drama an Anspielungen auf Athens groBe

oder Okythoe" (oder Okypete) mit Namen, entflieht
fiber die Propontis hin bis zu den Echmaden, die
danach Strophaden hieBen. Dort sinkt sie zu-
sammen mit ihrem Verfolger ermattet nieder,
Apollod. 19, 21, 7. Die Boreaden gehen mit
den H. zugrunde nach Apollod. Ill 15, 2. Seneca
erwahnt Medea 784f. die Grotte, zu der die H.
sich huchten, Vergil Aen. Ill 21 Off. laBt sie auf
den Strophaden im Ionischen Meere weiterlehen.

Zeit, namentlich auf die Befreiung der thraki- 1 Wenig besagen die Bemerkungen iiber die H. bei
schen Ktistenbewohner ton den Persern, nicht
gefehlt haben wird, ist ziemlich sicher, moglich
ist es aueh, daB die Parallcle H.-Perser, Boreaden-
Athener zu Ziehen erlaubt war, vgl. auch 0. M til-

ler Griech. Lit-Gesch. II 85; Kl. Schrift. I 3941
(Fragmente s. in Sidg wicks Ausgabe des Aischy-
los 258ff.). Sophokles scheint nur in dem einen
Stucke Phineus die H. erwahnt zu haben, wah-
rend die Tyrnpanisten mid der andore Phineus

Plut. de vit. aer. al. S. Lucian pro imag. 20;
Tim. 18; Diss. c. Hes. 1. Sext. Empir. adv. ma-
them. I 262. Claudian XXVI 27f. Eudoc. 416.
Horat. sat. II 2, 40. Ovid, metam. VII Sf. ApuL
metam. X 15. Seneca Phoen. 63. Myth. Vat. HI
6, 33. Quint. Smyrn. I 169 $oai genannt, vgl.

I 169. IV 513. X 395. Orac. v. 197 Wolff xovyai
genannt, Anth. ap. ep. II 743, 1 Cougny xa^E^,
vgl. Bruchmann Epithet, deor. 43. Das Epi-

sie wohl nicht kennen; s. jetzt zum Aischyleischen 20 gramm, das Marcellus auf Veranlassung des Hero-
Phineus und zum ersten Phineus des Sophokles
Osyrh. Pap.Vm 1 05, 34ff. VeranlaBt war die Strafe

dadurch, daft Phineus seine Sohne PaTthenios und
Krambos (fiber Plexippos und Pandion nach der
Version bei Apollod. Ill 15, 3. Schol. Sophocl.
Antig. 980 vgl. Usener Giitteniam. 63. 21) auf
die Verleumdung seiner zweiten Gattin Idaia
hin blendet (Josephs- oder Hippolytosmotiv, vgl.

v. Wilamowitz Eurip, Hippolytos p. 34f.). Die

des Attikus fur dessen um 161 nach Chr. gestorbene
Gattin Annia Eegilla verfertigte, nennt die H.
xXcofaSes und fiilatvat IG XIV 1389 i 14.

Hervorzuheben waren noch die euhemeristi-

schen Auslegungen der Sage. Nach Palaiphatos
{tibqI djiiaroiv XXII. Apostol. 18, 68) ist Phineus
ein alter blinder Konig von Paionien, dessen
Tochter 'Epdosta und 'Aqjivqemx sein Verrnflgen

verschwenden (vgl. auch Tzetz. zn Lykophr. Ales.
H., die hier (oder bei Aischylos, vgl. W. H. van 30 165; Chil. I 219). Zetes und Kalais, die Sohne
de Sande Bakhuyzen De parod. in comoed.
Aristoph. 189) xaza^dxzai, ETG frg. 648 ge-

nannt werden, peinigen ihn so, daB er anzusehen
ist wie eine agyptische Muinie (frg. 646, vgl.

Apoll. Rhod. Argon. II 197ffV). Ferner waren
die H. wohl vergliehen mit fidaraxe; (= dxQiSsg
frg. 650), denn der Ansdruck ware fiir die alle

Vegetation vernichtenden Sturmdamonen gut ge-

einos Mamies Boreas, die seine Nachbarn sind,

vertreiben die Tochter und vcrhelfen dem Phineus
wieder zu seinem Vermogen, Nach Herakleitos

[Titoi aniaztov VIII) sind die H. Hetaren
;
jedes-

nial wenn sie Phineus' Vermogen durchgebracht
hatten und er im Elend war, verlieBen sie ihn
und kehrtcn erst wieder. wenn er neues erworben
hatte (anderes bei Eustath. coram. 1712, 24). Jene

wiihlt. SchlieBlich findet sich bei Asklepiades in Deutungen sind wohl daraus hergeleitot, daB man
seinen Tragodumena folgende Version (FHG III 40 Vcrschwender als H, bezeichnete. Nennt doch
302, 3. Schol. Odyss. XII 69) : die zweite Gattin des
Phineus, der der Sohn des Phoinix ist (Schol. Apoll.

Rhod. II 178), tetet die Kinder der Kleopatra, der
ersten Frau des Phineus. Zeus liifitPhineus dieWahl
zwischen Tod und BHndheit. Phineus entscheidet
sich fiir die letzte Strafe, zu der Helios noch die

H.-Plage ftigt. Diese Version darf man vielleicht

fiir das Aischyleische Drama in Anspruch nehmen,
vgl. Hi Her v. Gaertringen a. O. 63. t-ber

die Komodie Theopomps Phineus (Athen. XIV 049b) 50
wissen wiT nichts Naheres. Die von II e y d cm a n

n

Arch. Jahrb. I Anz. 300 veroffentlichtePhlyaken-
darstellnng auf einer Oinochoe im Musee eerami-

que de Sevres (nr. 80) wird von Ziehen Arch.
Jahrb. VII Anz. 75 auf Phineus gedeutet; das
halte icb fur vollig unbewieseu. "Die weiteren
Behandlungen der Sage von Phineus und den H.
und die kompilatorischen Berichte der Mytho-
graphen kflnnen wir hier kurz abtun. DieVer-

auch Aristophanes (Pax 81 Of.) die Briider Mor-
simos und Melanthios, die zwar schlechte Tragti-

dien schrieben, aber stets auf ein gutes Mahl
hielten, I'opyovsg dyocpayoij fluxihooxoTioi agnviat.

Zur Benennung riiuberischer Menschen bedienen
sich des Wortes Apoll. Sid. epist. V 7, 4 und
Rutil. Nam. I 608fT. Weiteres zu den rationalisti-

schen Deutungen s. bei Fulgent. I 9 p. 6341 (p. 21
Helm). Ill 1 f p. 734 (p. 79). Myth. Vat. Ill 5, 6.

"A
6. Entwicklung der Sage: Wie noch jetzt in

Hellas zn heiBer Sommerszeit verzehrende Wirbel-
stiirme von Siiden her heranfegen und WindbSen
Wolken von Sand iiber das sonnendurchgluhte
Fold hinpeitschen, der Vegetation Feuchtigkeit

und Nahrung raubend, und, wenn dann Jahre
kommen und gehen, doch immer wieder im Wechsel
der Zeit, in ewiger Wiederkehr dieselben unheim-
lichen, damonischen Gewalten die Luft durch-

toben, so war es auch einstmals; da antwortete
bindung mit der Argonautenfahrt scheint uberall 60 auf die Frage nach dem Gnmde der ErscheiBung
vorausgesetzt zu sein. Die Boreaden befreien den
blinden Phineus von den H. und verfolgen sie

bis zu den Strophaden (Hyg. fab. 13), ihre Totung
hiadert nach Val. Flacc. Argon. IV 516 ihr Vater
Typhon. Nach anderer Version stiirzt die eine
H., Nikothoe oder Aellopus, in den peloponnesi-
schen Tigresflufi, der von da ab Harpys genannt
wird (ApoUod, I 9, 21, 6) , die andere Okypode

dem Bewohner hellenischer Erde, dessen kind-

lichen Glauben an eine AUbeseelnng der Natur
noch kein wissenschaftlicher Zweifel zu erachut-

tern sich erdreistefce, die Sage: Hoch oben im
Norden liegt das Ziel der wilden Jagd, dort wohnt
ein uralter Setter, den snehen die im Sturme
eiuherfahrenden H. T

schOnlockige Gottinnen, heim.
So oft er sich zu Tische settt, rauben aie ihm

sein Mahl, und so leidet er denn ewige Qual,

wie auch den groflen Erevlern in der Unterwelt

ewige Pein beschieden ist. Das ist der Kern
des Mythos, der nun allmHhlich erweitert und
anagestaltet ward, zunachst nach zwei Eichtungen

hin. Man fragte einmal nach der Ursache der

BHndheit des Sehers. Ursprunglich ist er von

Geburt an blind; denn in der alten Sage wird

nur dem die Sehergabe verliehen, dem von An-

beghm seines Lebens verwehrt ist, das Tages- 10

licht und die Gegenwart zu schauen /vgl. Hi 11 or

v. Gaertringen a. O. 65). Erst die Spateren

erklaren die Blindheit fiir ein Leiden, das die

neidischen Getter gesandt haben, ein Gedanke,

den hemach Aischylos und Sophokles in reinerer

Gottesanschauung zu andern unternahmen. Ande-

Terseits verwandelte die Sage die ewige Qual in

eine zeitliche. Die vernichtende Wirksamkeit der

heiBen Siidwinde konnte nur durch die Sohne

des kalten Nordsturmes, die Boreaden, aufgehoben 20

werden. Die jagen ihnen nach und toten sie

;

an der Totung von Gottheiten, die in alter Zeit

der hellenischen Sage ebensowenig fremd ist

wie der germanischen, nahmen Spatere AnstoB;

man sagte, die H. hatten sich schliefllich, als sie

am Eande des Okeanos angelangt seien, auf

schwimmende Inseln gerettct, wo sie sich ver-

borgen hielten bis zum Abzuge der Boreaden,

d. h. bis der Wind wieder umsprang und nach

Norden zuriickjagte. Von orgotpddeg mXlm spricht 30

noch die orphische Argonautenerzahlung 671ff.

Das fiihrte dazu, den Plotai den Inselnamen
Strophaden zu geben (Apoll. Rhod. Argon. II 295ff.

Schol. Apoll. II 297. Verg. Aen. Ill 209. Myth.

Vat. I 27. II 142).

Als die Fahrten der Griechen nach Norden
hin sich ausdehnten und die Besiedlung der thra-

kischen Kiisten begann, da weTden heimkehrende
Schiffer ihren Landsleuten von den Wundern jener

Gegenden erzahlt haben ; darunter war auch das 40

Mlirchen vom alten Seher, den die H. peinigten;

sein Wohnsitz wurde nunmehr an den oden,

steinigen Strand der Propontis rerlegt. Wahr-
scheinlich ist es, daB erst hier der Seher den

Namen Phineus (vgl. F i c k -B e ch t e 1 Griech . Pe r-

sonennamen 433) als Eponym der Stadt Phincion

(Steph. Byz.), spater Phinopolis erhielt (Strab. VI
319: fort d'oviog eQ7]/uo$ alyicdog xal lidoi^r}*;.

Ptol. Ill 11, 4. Mela II 23. Plin. n. h. IV 45.

Steph. Byz.). Die neuerdings gegebene Zusammen- 50

stellung des Wortes Phineus mit $iv- ist meines

Erachtens abzuweisen. (Man will doch nicht etwa

den dorischen Begrfindern von Phineion zumuten,

daB sie den Namen ihres angeblichen Gottes und
der nach ihm benannten Stadt mit dem iiolischen

Vertreter der labialisicrten Gutturalis vor hellem
Vokale im Anlaute versahen. Aufierdem besteht

Verdacht, daB $iv- mit alter dentaler Aspirata

beginnt). Als die Gegenden am Pontos bereits

genugend bekannt waren, laBt die geographische 60
Weisheit dec yfjg Tisgiobog, die eine alte Ent-
ruckungssage voraussetzt, den Phineus von den
H. zu den Galaktophagen nach Skythien entfuhrt

werden. Nach dem Angefiihrten gewinnen wir das

eine Sagenzentrum, das ins Gebiet der Kolonisten

Ton Phineion, d. h. wahrscheinlich ins Megarische

zu verlegen ist. Da die Megarenser die Lokali-

sierung der Phineussage an der Kuste der Pro-

pontis, die von ihren Stammesgenossen damals
besiedelt wurde, vornahmen, so muBte die Ver-

folgung der H. bis zur siidlichsten Grenze des

agaischen Meeres vor sich gegangen sein, also bis

Ereta. Hier sollen sich die H. in einer HiJhle

unter dem Arginoeishugel verborgen haben (vgl.

auch MaaB Gott. Gel. Anz. 1890, 379, 2). Es ware
nicht ganz ausgeschlossen, daB man in alter Zeit

dort auch Graber der H. gezeigt hatte. Eine

andere Sagenversion scheint am Eorinthischen

Meerbusen ihren Sitz zu haben. Wir haben es

hier mitmittelgriechischer (wohl atolischer) Sage

zu tun, wie sie spater vielfach in den Hesiodei-

schen Katalogen ihren Niederschlag gefunden hat.

Fiir diese ergibt sich durchaus ungezwungen, daB
die H. bis zu den Strophaden fliehen. Die Jagd
geht an Kephallerda vorbei, auf deren Berg Ainos

(im Siiden der Insel) der Zeus Ainesios ein Heilig-

tum hatte (Kleon im Periplus und Timosthenes

in seinem Buche tiber die Hafen, Schol. Apoll.

Rhod. Argon. II 297. Eine Miinze von Pronnol

aus dem 4. Jhdt. zeigt den Kopf des Zeus Aine-

sios, Head HN 358). Nicht weit von jener Insel

liegen die Echinaden "Hfadog avxa Horn. II. II

626, die Apollod. 19, 21, 7 wohl nicht nur auf

Grund einer bloBen Verwechslung anfiihrt. Wenn
dem so ist, setzt ihre Erwiihnung sicher recht

altes Sagengut voraus, da der Name mit keiner

etymologischen Spielerei verbunden ist. Die Phi-

neuserzahlung und damit uberhaupt die Boreaden

werden mit der Argonautensage in der Argolis

oder besser auf einer der dorischen Inseln (dort

hat z. B. auf Thera Boreas Kult, IG XII 3, 357,

vgl. Hiller v. Gaertringen a. O.) veTbunden

worden sein, und es ist mOglich, daB erst hier

Elektra, die bei Hesiod allerdings die bootische

Heroine ist, den H. zur Mutter gegeben wurde.

Diese als Kinder der auf Rhodos verehrten Sonnen-

tochter Alektrona zu denken, ware nicht unpassend

(vgl. v. Wilamowitz Herm. XIV 458). Wohl
erst durch die Aufnahme des Thrakers Phineus

in den Sagenkreis der Argolis ist die Zusammen-
stellung mit dem Arkader Phineus hervorgegangen,

der in den Kreis des Mykeniers Perseus einge-

ordnet ist; Anknupfungspunkte hierfur ergaben

sich nicht nur durch die Namensgleichheit, son-

dem auch durch die Beziehung zwischen Gor-

gonen und H. und der Ahnlichkoit dieser wieder

mit den stymphalischen Vogeln (vgl. Myth. Vat.

1111.1116,25. Hiller v. Gaertringen a. 0.69).

In Arkadien spielt die Sage von Phineus und den H.

nach Serv. Aen. Ill 209; vgl. Myth. Vat. 1 27. 111.

II 13. 142. Ill 5, of. Lact. Plac. Theb. VHI 255.

Die Verlegung der Strophaden ins sicilische Meer

wird man bei den sicilischen oder unteritalischen

Lyrikern finden. Durch spatere Lokalsage kam die

H. hinein, die sich in den Harpys stiirzt. Der

Name Harpys ,der alles mit sich fortreiBende*

kann sehr gut noch in historischer Zeit fiir einen

FluB im Peloponnes in Gebrauch gewesen sein.

Er ist natiirlich nicht erst aus der Verbindung

mit dem Namen H. entstanden {Ag^vg heiBt z.

B. auch Eros bei Parthenios, frg. 9 und Hesych).

Bei den Tragikern scheint schlieBlich noch Ein-

fluB der Sagenwelt Milets vorzuliegen, denn dort

mag Eidothea, Phineus Gemahlin, die auch Eury-
tia (d. h. Tochter des Enrytos) genannt wird,

heimisch sein (vgl. hierzu Robert bei Hiller
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v. Gaertringen 70, 257); das Motiv der Ver-

wandtschaffe der Boreaden mit Phmeus' Gattin

stammt wohl aus der attischen Version des 5.

Jhdts. (vgl. Hiller v. Gaertringen 58). Doch
ist eine ganz zuverlassige Entscheidung bei alle-

dem nicht moglich, wie audi die moisten unter

nr. 6 vorgetragcnen Dinge hochstens Wahrschein-

lichkeit, aber kcine Sicherhoit fur sich beanspmchen

durfen. tiber dieH. im allgcmeinen vgl. Pr ell or-

der allgemeinen Annahme zu der Sippe gr. x°qH
Darm, aisl. gorn Darm, gatrnar pi. Eingeweide,

ai. hira Ader, lat. hira Darm. Schwierigkeit

macht das u und Verdacht erregt die wechselnde
Schreibung des Wortes in den Inschriften. Man
hat deshalb gemeint, daB das Wort oder sein

erster Teil ein Fremdwort sei. Die Herleitung

aus dem angeblichen chaldaischen Wort fur Leber
HAB, die A. Boissier zuerst aufgestellt, aber

Robert Griech. Myth. Berard im Dictionnairc 10 selbst zuriiekgenommen hat, muB jetzt ganz auf-
< . .. /t\ n ci„„i* \ i J™ j„ j:~ t ttat> .^n:™

d. ant. grecques et romaines (Daremberg-Saglio)

V I3ft\ Gruppc Griech. Myth, und in Boschers
Myth. Lex. die Artikel yon Engclmann Harpyicn

I 2, 1842ff. und von J ess en Phineus III 2, 2357ff.

2) "Aqjvow. heiBt ein Hund des Aktaion in

Aiachylos' Toxotides (frg. 245 Sidgwick), ebenso

nach Ovid, metam. HI 215. Hygin. fab. 181.

3) "Anjivta heiBt eine Stadt im Lande dcrEnche-

leer, d."i. Illyrien, nach Steph. Byz. Ihr Be-

gegeben werden, da die Lesung HAB voUig un-

bewiescn ist (s. J as trow Ztschr. f. Assyriologie

XX 1906, 105). Ebenso verfehlt ist aber der

Yersuch, das auffallende w in haruspex aus dem
Etruskischen zu erklaren, da wir oben festgestellt

haben, daB die etruskische Form des Wortes
liarispex ist. Pokrowskij Eh. Mus. 1906, 187
weist darauf bin, daB die a-Stamme in Zusammen-
setzungen auch auf -o enden (Brugmann Grandr.

wohncr: "AQnvirJTqs Polyb. bei Stcph. Byz. Hero- 20 II 24) und erklart haruspex aus hdro-spex, hari-

dian I 281 Lentz. fSittig.

Harra. Auf einem Grenzstein bei Chursunlu,

ostlich vom Nordostende des Akschehir Gol (B.

Kiepert Karte von Kleinasien C III) stent:

"Oqoi gvv •&£$> pjpi'wi' "Aqocov (oder "Aqqcov*}))

zwischen Chursunlu und Harranlar liegen Buinen,

die fur H. in Anspruch genommen werden konnen,

Anderson Jouin. hell. Stud. XIX 293. [Huge.]

Harran s. Karrhai.

spex als eine selbstandige Bildung neben der alten

Form JiaruspBX nach Komposita mit % am Ende
des ersten Teils, z, B. extispex (vgl. Jordan
Hermes VII 193). Nach den Inschriften zu ur-

teilen ist jedoch die Nebenform harispex nebsfc

ihren Varianten arispex , haryspex, ar(r)espex

eher auf die Eechnung der Etrusker zu schreiben,

bei denen das Wort ein Fremdwort war. In der

lateinischen Literatur ist harispex nie eine leben-

Harsiesis, Sohn des Peteharsemtheus , wohl 30 dige Form gewesen. Auch das h sitzt in dem

der Stellvertreter des Vorstehers des beruhmten

Horustempels zu Edfu im J. 224/3 v. Chr., Spie-

gclberg Bern. P. Eleph. 5 = Rubensohn P.

Eleph. 26. [Walter Otto.]

Harudes s. Charudes.
Haruspices. *) §1. Die uberlieferten

Form en. In der Literatur besonders der klassi-

schen Zeit ist die Form haruspex unendlich

haufiger als aruspex (bis Varro 16 : 6, von Cicero

Worte so fest. daB der Versuch O. Kellers, es

durch volksetymologische Anlehnung an ieqooxo-

tzoc zu erklaren, nichts flir sich hat.

§ 3. Das etruskische Wort fiir haruspex ist

enthaltcn in der Biliugue von Pisaurum, CIL XI
6363 [L(arsj Cajfatius L(artis) f. Ste(llatina,)

haruspe
\

fulguriator ; etrusk. Cafates I/r. Lr.

nets' vis trutnvt frontac (s, Deeckc Etr. Forsch.

u. Stud. V 32). Den zwei lateinischen Worten

bis Claudianus 206 : 17 ; nur bei Propertius (2 mal) 40 haruspex fulguriator entsprechen hier drei etru-

und Val. Masimus (8 mal) ist die Form ohne h
durchgehend iiberliefert), die Form harispex da-

gegen nur ganz sporadlsch (Terent. Phonn. 709

nach cod. Benib. Fest. M. p. 229 Th. p. 284.

Gramm. Lat. VII, Velius Longus 73, 9 und 10

arispex ab ari[u]ga, quae es[se]t Iwstia, non

aruspex. In Plin. u. h. XXXII 23 ist ham-spices

zu schreiben, da bei ihm sonst iiberall (11 mal)

skische. Aber nets' vis, das zuerst steht und in

der Inschrift Fabretti 560 ter h, t. XXX nae.

cicu
|

pednal \
netsvis (s. Dee eke a. a. O.) der

einzige Titel ist, muii gewiB der dem haruspex

entsprechende Haupttitel sein. Auf einem Skara-

baus (Furtw angler Gemmen Taf. XIX 8) liest

man neben einem Opfersehauer, der exta in der

Linken halt, die etruskische Beischrift natis,

wohl mit dem ersten Teil des nets'vis identischharuspex iiberliefert ist). In den Inschriften sind

die Fonnen mit h mehr als sechsmal haufiger als 50 oder wenigsfcens verwandt (Bugge Bezz. Beitr.

32: 10 uiimlich CIL II 898. 4311. V XI 1886, 30). t-ber mts Gam. 799 s. Torp Etr.die ohne k (62

:

5704. VI 32 439. 2166. X 3680f. XI 3382. 2295f.),

aber die Formen mit u nur wenig haufiger als

die mit i {y oder e). Dabei ist aber besonders zu

bemerken. daB harispex (event, arispex, haryspeoc,

arrespex) die Hauptform in Etrurien ist (CIL XI
633. 1850. 2305. 2345. 2385. 3158. 3390. 7131.

7137; harysp. XI 1355, arisp. 3382, arresp.

2295f.; dagegen haruspjex nur XI 2952. 4194

Beitr. II 111. Frontac, wahrscheinlich Lehnwort

aus dem Oskischen {vgl. die osk. Inschr. Fabretti
28. 79 t. LV tanas numeriis : frunter, etwa

figovzooxojn]?), ist fulguriator. Zur Deutung des

trutnvt, das nur hier vorkommt, verdient ange-

fiihrt zu werden die Inschrift von Iguyium CIL XI

5824 L. Veturius
\
Bufio

\
[ajvispex extispicus

^_„ |
[sac]erdos publieus

j

[e]t primtus, aus der her-

msi'C Iwnispex die "regelmaBige Form in Rom 60 vorgeht, daB bei den Umbrern die Aufsicht fiber

und den aufieritalischen Besitzungen, wahrend im *

—

: -: " "-* ™^" ^ -'"»"^^w ^^ hfiM

ubrigen Italien die Formen mit u und * ab-

wechseln.

§2. Etymologic Haruspex gehSrt nach

*) Die Abkurzung Thulin E.D. bezieht sich

auf meine Arbeit: Die etruskische Disciplin I-DII,

Goteborga Hogskolas Arsskrift 1905. 1906. 1909.

Auspicia und Exta bei einem Priester lag, wie bei

den etruskischen H.. wahrend den rOmischen

Augurn nur die Auapicia oblagen. Ein Titel wie

sacerdos wurde gat passen for die weite Befugnia

des etruskischen Priesters (vgL CIL X S680f.).

Lydus de ost. c 2, 8A nennt unter seinen etruski-

schen Quellen Ta&ronl w i$ fvomfap . . . {xai

Ka}xbwvt fse& (Torp BJte, BeifcvH 41 ubersetzt

^433 Haruspices

wie Deecke etruskisches tnet mit saeer). Die
faliskisehe Form soli nach Deecke haraefnja
sein, CIL XI 3159 HARAC\

I ACVBAT (auf

zwei Ziegeln). Es liegt nahe , das Wort frontac
(s. o.) zu vergleichen, und, da der in 3159 er-

wahnte C. Clipmrins M, f. Sohn des M. G[U]-
pmrio , . karispfex] in 3158 ist, karaena als

,Sohn des harae' zu deuten. Aber freilich ist

diese Suffixbildung bis jetzt nur bei Nomina be-

legt, und die Lesung selbst steht nicht fest (das 10

Original ist Yerloren).

§ 4. Geschichte der Haruspices. A. Die
Konigszeit und die Zeit der Republik.
Die H. kennen wir nur, insofern sie in Beziehuugen
zu Eom getreten sind. Diese Beziehungen aber

gehen naturgemaB in die graue Vorzeit zuriick,

die etruskische Zeit Eoms , fiir die die Worte
Livius' I 56, 4 itaque cum ad publiea prodigia
Etrusei tantum votes adhiberentur sehr glaub-

lich klingen. Sein Zeugnis IX 36, 3 kabeo am- 20
tores, vulyo turn Romanos pwros, sicut nune
Graeeis, ita Etruscis litteris erudiri solitos hat
besonders Furtwangler Gemmen III 269 gegen
grundlosen Zweifel verteidigt: ,etruskisch lernten

die Eomer damals, um hoherer Bildung teilhaftig

zu werden'. Die Haupttrager der griechisch-

etruskischen Kultur aber waren die Priester, deren
heilige Biicher auf fast alle Verhaltnisse des

Staats- und Privatlebens Bezugnahmen. Die Lite-

ratur war hauptsachlich sakraL 30
Die griechi^che Kultur fand zuerst den Weg

nach Rom uber Etrurien, ehe die direkten Ver-

bindungen anfingen, die dem etruskischen EinfluB

starken Abbruch machten. ,Das Griechische, sagt

Furtwangler Gemmen III 270, stand zunachst,

wie es scheint, in engerem Verhaltnis zu der

plebeischen Bevolkerung und wuchs mit dieser

an Macht, wahrend die altro'misch-patrizische Ee-
ligion mit dem Etruskischen naher zusammen-
hing.' Auf dem sakralen Gebiet uberlieferten 40
die Sibyllinischen Biicher zuerst unmittelbar die

griechische Lehre, und in den ersten Jahrhunder-
ten der Eepublik wurden sie ofter als die H.
offiziell zu Eat gezogen. Aber vom zweiten Puni-
schen Krieg an, der Zeit der grofiten nationalen

Erregung, war das Ansehen der H. in Eom in

stetem Steigeii, so daB sie schon im 2. Jhdt. v. Chr.

fast ebenso haufig wie die Sibyllinischen Biicher

(16:22), im ersten fast ausschlieBlich (12:5)
uber die Staatsprodigien befragt wurden, wie es im 50
GesetzTorschlag Cicero s zu klarem Ausdruck kommt
(de leg, n 21 prodigia portenta ad Etruscos haru-
spices [et ar. Hs.]. si senatus iicssit, deferunto). Ein
gutes Zeugnis gab ihnen im J. 186 v. Chr. der

Consul Postumius in seiner Eede tiber die Unter-
drfickung des griechischen Kultus der Bacchana-
lien, obgleich diese von Etrurien nach Eom ge-

kommen waren: in zahllosen Fallen, sagte cr,

hatten sie neben den Pontifices und dem romi-
schen Senat die nationale Eeligion gegen das 60
Eindringen fremder Kulte geschtitzt (Liv. XXXIX
16, 7). Wie stark ihre Macht uber die Ge-
muter der Romer im 2. Jhdt. v. Chr. war, erhellt

am besten aus Obseq. 18 (152 v. Chr.) turbinis

vi in campo columna ante aedem lovis deeussa
cum signo aurato, cumque aruspiees respondis-

sent magistratuum et sacerdotum interitum fore,

omnes magistratufs] se protmus abddcaverunt.
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Haruspicea

Wenn sie aber absichtlich falscbe Antworten
gaben, so drohte ihnen der Tod (Gell. IV 5, 5).

Der rbmische Senat sorgte auch selbst dafflr, daB
das Ansehen der etruskischen H. nicht sank, in-

dem er Sonne der vornehmsten Manner in den
12 Etruskerstadten dazu bewog, sich ihrer Kunst
zu widmen (Cic. div. I 92).

Besonders die Aristokraten in Eom standen
immeT in naher Beziehung zu den H.

r
die oft in

ihren Antworten ihre der Demokratie wie auch
der K6nigsherrschaft feindliche Gesinnung zum
Vorschein kommen lieBen (Cic. har. resp. unten

§ 40). Die Griindung der Kolonie des C. Grac-
chus auf dem Grund Karthagos suchten sie im
J. 121 v. Chr. zu verhindern (Appian. bell. civ.

I 24, 105), gleichfalls im J. 99 das Ackergesetz

des Volkstribunen Sex. Titius (Obseq. 46), im
J. 84 die von Cinna geleiteten Komitien (Appian.

bell. civ. I 78, 359). Octavius warnten sie im
J. 87 vor Marius (Appian. bell. civ. I 71, 326),

Cicero standen sie gegen Catilina bei (Cat. Cat.

Ill 19f. Obseq. 61). Andererseits bekampften
sie eifrig die drohende Alleinherrschaft sowohl
Sullas, der Etrurien den Todesstofi gab, wie Cae-

sars und Augustus (Plut. Sulla 7. Cic. div. II 52.

Serv. Buc. 9, 46. Appian. bell. civ. IV 4, 15).

Die Feldherren und die Provinzstatthalter

hatten H. in ihrem Stab als Eingeweideschauer
und Deuter der Ostenta (Liv. VILT 9, 1 Decius

340 v. Chr. ; XXHI 36, 10 Fabius 215 v. Chr.

;

XXV 16, 3 T. Sempron. Gracchus 212 v. Chr.;

XXVH 16, 15 Fabius 209 v. Chr.; XXVH 26, 14
= Plin. XI 189 Marcellus 208 v. Chr. Medieum
haruspic&m praeconem. erwahnt Cicero in Verr.

II 27. 33. Ill 28, 54. 137 als einflufireiche Leute
im Gefolge des Verres). Sulla (Cic. div. I 72
Postumius) und Caesar (div. I 119. Val. Max.
VLTC 11,2. Suet. Caes. 81 Spurinna) hatten

eigene Leib-H. , eine nach dem oben Gesagten
leicht erklarliche VorsichtsmaBregel. Dersummus
haruspex, der nach Cic. div. LT 52 Caesar den
verderblichen Rat gab, nicht sogleich nach Afrika

zu gehen, war gewiB nicht sein Spurinna. Diesen

hatte er sogar in den Senat aufzunehmen gewagt,

was Cicero verurteilt (ad fam. VI 18).

Mit dem Bundesgenossenkriege hatte Etrurien

fiir immer seine politische Rolle ausgespielt, und
ein Jahrhundert nachher war sogar seine Sprache

ausgestorben (Skutsch s. Art. Etruskische
Sprache o. Bd. VI S. 780 § 8 meint mit Unrecht,

daB die H. noch zur Zeit des Iulianus ihre Eitual-

biicher etruskisch gelesen haben. Ammian. Marc.

XXV 2, 7 bezeugt im Gegenteil ausdrucklich, daB
sie den libri Tarquitiani, d. h. der lateinischen

Cbersetzung folgten). Aber erst in jener Zeit

tritt die etruskische Disziplin in die romische

Literatur ein. M. Tarquitius Priscus, der die

heiligen Biicher ins Lateinische iibersetzt*, scheint

ein iilterer Zeitgenosse Varros gewesen zu sein,

Nigidius und Varro ubennittelten die Kenntnis
der Disziplin weiteren Ereisen. Der Etrusker

Caecina, der Freund Ciceros und Schuler des Po-

seidonios. behandelte die Blitzlehre wissenschaft-

lich. Und sogar in die griechische Literatur drang
das Etruskische ein (Staseas, Attains, Arrianus
s. u. §§ 16. 39).

B. Die Eaiserzeit. Augustus, der sich

gegen Blitze durch ein Seekalbsfell zu schutzen
77
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suchte und auf Ostenta sehr achtete (Suet. Aug.

90. 92), folgte gewifi gern dem Bat des Maecenas,

einige H. selbst zu ernennen (Cass. Bio LII 36, 3).

tTber h. Imperatoris, Augusti, Augustorum s. § 7.

Nach Anweisung der H. (Suet. Aug. 20) erbaute

er den palatinischen Tempel, in dem nach dem
Zeugnis des Servius Aen. VI 72 nunraehr auch

die etruskischen Bucher wenigstens teilweise mit

den SibyUinisohen zusammen aufbewahrt wurden

ganz beherrscht zu hSben scheinen. Plinius d. J.

erzahlt, daB zur Zeit Neros deT verhafite Angeber
Regulus imnier die H. iiber den Ausgang der

Prozesse befragte {Plin. ep. VI 2, 2), und Plinius

d. A. sagt n. h. VIII 102 fibris exiisque, circa

quod magna mortalium portio haeret Das-

selbe bezeugt im 3. Jhdt. Herodian Vlll 3, 7.

Die Scriptores hist. Aug. lassen erkennen, dafi

man haufig die H. iiber die Omina und Prodi-

(libri Begoes nympkae, quae artem scripserat 10 gia imperii befragte. Wie tief die etruskische

fulguritarum [1. fulguriatorum nach CIL XI 6363]

apiid Tuscos). Abcr er erlieB ein Verbot, die

H. iiber den Tod jemands zu befragen (Cass. Dio

LVI 25). Dies ist die crste uns bckannte Ver-

ordnung gegen die H. Tiberius ging auf diesem

Wege weiter, wenn er den Burgern untersagte, die

H. ohne Zeugen zu befragen (Suet. Tib. 63),
(

ein

Yerbot, das iiber die Yerbreitung jencr Sitte keinen

Zweifel laBt Claudius dagegen, der Etrusker-

Disziplin in den Vorstellungen de3 Volkes wur-
zelte, lehren uns aber am besten die Schriften

der christlichen Schriftsteller (Tertullian, Arno-

bius, Lactantius, Augustinus), die sie als einen

gefiirchteten Nebenbuhler des Christentums mit
bitterem Ernst bekampften , und besonders die

Yerfolgungen der christlichen Kaiser.

Die Verfolgung der H. wurde im J. 319 Torn

Kaiser Constantin durch einc rigorose Verordnung

forscher und Etruskerfreuiid
,"

suchte die Lehre20 eingeleitet; die H., die die Schwelle eines Burger-

und Institution der H. durch Eingreifen von

staatswegen zu reformieren und aufrecht zu halten

;

der Senat beschloB auf seinen Antrag hin, den

Pontifices cine Kevision der etruskischen Lehre

aufzutragen (Tae. ann. XI 15). So weit war es

also jetzt gekommen, daB die Pontifices, die

Wachter des patrius ritus, die Aufsicht iiber die

H. erliielten, deren Lehre Claudius selbst als

hauses, sei es aucb das eines alten Freundes, be-

treten, sollten vcrbrannt, die Loute, die sie be-

fragen, deportiert und die Angeber belohnt werden

(Cod. Theod. IX 16, 1). Kurz nachher beschrankte

er jedocb ausdriicklich das Yerbot auf private Be-

fragung (sacripZeia domestica)'. auf den offent-

lichen Altaren und in den Tempein sei es erlaubt,

zu opfern und dabei die H. zu befragen (ebd. IX

heimiseh den fremdon [external superstitiones) 16, 2). Er erneuerte also in der Hauptsache das

gegeniiberstellt. Jene Revision war aber gewifi da- 30 Yerbot des Tiberias. Auch die staatliche Be-

mals notig wegen des weit vorgeschrittenen Syn- fragung lieB er bestchen , indem er die H. als

kretismus zwiscben etruskischer Religion.Astrologie Blitzdeuter bei fulgura publica und primta lega-

(Nigidius) und gricchischer, besonders stoischer

Philosophic

Obgleich die Literatur der Kaiserzeit die H.

nicht oft erwiihnt, geht dennoch aus einzelnen

Zeugnissen hervor, daB sie sowohl im Staats- wie

im Privatleben eine bedeutende Rolle spielten.

t'Jber die publica fulgura wurden sie, wie es

lisierte (ebd. XVI 10, 1).

Im J. 357 erlieB aber Constantius ein allge-

meines Yerbot gegen jede Art von Divination

unter Androhung der Todesstrafe (ebd. IX 16, 4).

Kaiser Iulianus aber bob es sogleich auf und
hatte selbst immer H. in seinem Gefolge. Wie
eifrig er sich der Haruspicin widmete, schildert

scheint, immer befragt (Claudius, Tac. ann. XIII 40 lebhaffc sein Zeitgenosse Ammianus Marcellinus

24 urbem princeps lusiravit ex response liaru- (XXI 2, 4. XXII 12, 6f. XXHI 5, 10. XXV _ 4,

spieum, quod Iovis ac Minervae aedes de caelo

tactae erant. Iuvcn. sat. 6. 587 atque aliquis

senior qui publica fulgura condit. Cod. Theod.

XYI 10, 1 320 n. Chr. si quid de palatio nostra

out ceteris operibus publicis degmtatum fulgore

esse constiterit, retento more teteris observantiae,

quid portendat, ab haruspicibus requiratur),

w^ahrscheinlich auch iiber monstra (Tac. ann. XV

17. 6, 1). Seine Nachfolger, die wieder das

Christentum begiinstigten , erneuerten zwar die

Yerordnungen gegen fremde oder verbrecherische

Magie ; aber sic erlaubten ausdriicklich die eigent-

liche Haruspicin (Eingeweideschau), wenn sie nicht

in bfeer Absicht ausgeiibt werde (Cod. Theod.

IX 16, 7f.). Erst der eifrige Zelot Kaiser Theo-

dosius verbot sie wieder ganz und gar im J. 385

47. Phlegon frg. 54). Beim Wiederaufbau des 50 (ebd. XYI 10, 9 und 12).

capitolinischen Heiligtuins im J. 70 bestimmten

sie iiber die Form und das Baumaterial , sowie

auch uber die Kiten der (Jrundlegung (Tac. hist.

IV 53). Die Inschriften bezeugen, daB es kaiser-

liche H. (§ 7) und Legions-H. (§ 8) gab. und daB

der ordo haruspicum LX mindestens noch im

3. Jhdt. bestand {% 5). Alexander Severas. der selbst

mit der Disziplin vertraut war, errichtete sogaT

staatlich besoldete Lehrstuhle der Haruspicin wie

Nach seinem Tode hOren wir den Dienter

Claudianus in Rom die etruskische Weissagekunst

als noch lebendig besingen (in Eatrop. I 11).

Das gehort vielleicht nur zu seinem gelehrten

Apparat. Dagegen traten im J. 408 wirklich

etruskische Blitzbeschworer in Rom auf, die dem
Bischof Innocentius versprachen, die Stadt gegen

Alarich durch herabgezauberte Blitze zu schutzen

(Zosim. V 41). Ihrer Forderung, die Kunst Sffent-

der iibrigen praktischen Wissenschaften (Hist. aug. 60 lich auf dem Forum ausuben zu durfen
,
wagte

Alex Sev 27 6. 44. 4 rhetoribus, grammaticis, er jedoch nicht nacrtzukommen, weshalb sie wieder
- ' - abzogen. Im J. 409 lieB Honorius die Schnften

der Mathematici verbrennen; die Vegoniflchen

waren wohl schon von Stilicho (RuiaL Itin. H 51)

mit den Sibyllinischen zusammen verbrannt wor-

pen. Aber die Ausubung der Harospicin war

nicht an diese Bricher gebanden, una Verbote

gegen sie finden wir noch im 7. Jhdt. n. Cfat. (s.

haruspieibus, mathematicis, meehanids, archi-

tects solaria instituit et auditoria decrepit et

discipulos cum annonis pauperum filios modo
ingenuos dari iussit).

Im Privatleben standen die Deutungen der H.

hoch im Kurs, besonders auf dem Gebiete der

(eigentlichen Haruspicin) Eingeweideschan, die sie
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Mtiller Etrask. II 18, 65). Ein merkwurdiges
Zeugnis dafiir, daB das Studium und die Kenntnis
der etruskischen Disziplin noch im 6. Jhdt. nicht
ausgestorben war, gibt uns das Buch des Joh.

Laurentius Lydus ksqi dioovjudtov, das viel mehr
Echtes und Wertvolles enthalt, als Wachsmuth
.(Praefatio) gemeint hat.

§ 5. Ordo haruspicum LX. Nach der

Tradition soil die von Tages in Tarquinii offen-

barte Lehre (s. o. Bd. VI S. 725) zuerst von
-den Vornehmsten, den Lucumonen, der zwolf

Staaten aufgezeichnet sein (Cic. div. II 50. Fesfc.

359 s. Tages, Censor. IV 13 disciplinary quam
lueumones turn Etruriae potentes exscripserwnt.

Comm. Bern. Lucan. I 636 duodecim prineipum
pueris). Die Lehre* selbst hatte auch ein echt

patrizisches Geprage, wie schon die haufig vor-

kommenden Worte principes, reges, regalia usw.
bezeugen, und wrar vom Anfang an im Besitz des
Adels, bei dem sie von Vater zu Sohn fortge-

pflanzt wurde (Cic div. I 92, s. u. ; de leg. II 9, 21
Etruria principes disdplinam doceto. Tac. ann.

XI 15 primores Etruriae sponte aut patrum
Romanorum impulsu reiinuisse scientiam et in
familias propagasse). Noch zur Zeit Ciceros

hatte der Adelige Caecina die Disziplin von seinem
Vater erlernt (Cic. ad fam. VI 6), und die In-

schriften XIV 164 patri et magistro und XIIC
3694 ob memoriam— magistratorum et paren-
tum suorum bezeugen, daB diese Sitte weiter
fortlebte. Neben die offiziellen H. traten aber
Privat-H., die die Ausiibung der Kunst zu einem
Gewerbe machten (s. z. B. Cic. div. I 132 vicani
haruspices . . . qui qua-estus causa hariolantur)
und das Ansehen des Berufs herunterzogen (Cic.

div. II 51 Gaio mirari se aiebat quod non ri-

dcret haruspex, karuspieem cum vidisset; div.

I 132 Verse des Ennius, 131 des Pacuvius ahn-
lichen Inhalts; vgl. Plaut. Mil. 692 haruspicae,
Aruspex vel pexor rustieus hiefi eine Komodie
des Pomponius nach Nonius 516 M. 830, 15 L.).

Als daher die S(Jhne des Adels zu wenig Neigung
zeigten, sich der Disziplin zu widmen, griff der
rfimische Senat, dem daran lag, zur offiziellen

Suhnung der Prodigia wurdige Vertreter der Dis-
ziplin herbeiziehen zu konnen, regelnd ein und
verordnete, daB in jedem Staat des etruskischen

Verbands eine bestimmte Zahl junger Adliger
sich fur jenen Beruf ausbilden sollte (Cic. div. I 92
quocirca bene apud maiores nostras senatus turn,

cum florebat imperium [— 2. Jhdt v. Chr.], de-

crevit, ut de prineipum filiis sex singulis Etru-
riae populis in disciplinam tradercntur, ne ars
tanta propter tenuitatem hominum a religionis

auctoritate abdueerentur. Yal. Max. I 1,1 ut . .

decern prineipum filii senatus consulto singulis
Etruriae populis percipiendae sacrorum disci-
pUnae gratia traderentur. M filler Etrusk. II 4,

13 und Christ schreiben X ex statt sex, Schen-
kel bei Bormann Osterr. Jahresh. 1899, 134,
5 [se]X, Traube bei Furtwangler Geminen
HI 271 A halt sowohl sex bei Cicero wie decern bei
Yal. Maximus fur Konjekturen der Schreiber statt
«iner ansgefallenen Zahl, die vielleicht Fgewesen
sei). Damit war der Anfang gemacht zu einer

Organisation und gleichmafiigen Yertretung der
etruskischen zwolf Staaten, ana der zweifellos die

Zahl 60 (5 X 12) des ordo haruspicum LX her-

vorgegangen ist; die tJberlieferung erlaubt uns
nur nicht, zu erkennen, ob diese Zahl schon da-

mals fixiert wurde. In seinem Gesetzesvorsehlag

sagt Cicero de leg. II 9, 21 nur kurz: Etruria
principes disciplinam doceto. Sein Ausdruck
summits haruspex (div. II 52) beweist, daB eine

Rangordnung der H. damals bestand. Das erste

sichere Zeugnis des ordo haruspicum LX gibt

eine 1890 vor der Porta Salaria zuRom gefundene

10 Inschrift vom Ende der Republik: CIL VI 32439
h. Vinulleius L. f. Pom. JmcuIIus, arispex ex

sexaginta ... (s. Gatti Bull. com. 1890, 140ft.

Bormann Osterr. Jahresh. II 1899, 134). Bor-
mann meint, daB erst Augustus diese KQrper
schaft geschaffen habe, da nach Cass. Dio LLT.

36, 2 der Etrusker Maecenas ihm den Rat gab,

einige H. und Auguren selbst zu ernennen. Das
ist aber nur eine unsichere Vermutung. In der

Literatur wird der Ordo nur einmal beriihrt,

20 namlich in der von Tacitus wiedergegebenen Rede
des Kaisers Claudius im Senat iiber Reformen, die

sich auf das collegium haruspicum und ihre

Lehre bezogen (Tac. ann. XI 15; s. o.).

Dafi diese Korperschaft in Tarquinii, wo nach
der Tradition der Religionsstifter Tages aus der

Erde emporgestiegen war (Cic. div. II 50), ihre

Kasse und also ihr amtliches Zentrum hatte, hat
Bormann a. a. O. 135 aus der Inschrift CIL
XI 3382 ... ex ordine arispicum LX, euraiori

BOarcae Ms, 1111 mr, iure dicundo, [ijtem aedili

. . . erschlossen. Dort sind auch die Reste zweier

analoger Inschriften gefunden worden, die zwei

beruhmte Lehrer, den tlbersetzer der Disziplin

M. Tarquitius Priscus und einen anderen, dessen

Name fehlt, verherrlichen— und wahrscheinlich
unter ihren Bildnissen im Amtslokal der H. an-

gebracht waren (CIL XI 3370. Bormann a. a.

O. 129ff.).

Der Vorsitzende des Kollegiums hieB magister
40publicus haruspicum (CIL VI 2161 ; wahrschein-

lich ist auch XI 4194 [InteTamna] zu erganzen

[mag. publ. hjaruspicum LXbis, wo Bormann
[mag. ordims] vorschlagt) oder auch haruspex
primarius de LX (Lugdunum XIII 1821). So
verstehe ich auch XIV 164 (Ostia) fdius patri
et magistro, harp de LX (= Jiaruspici pri-
mario de LX), das Mommsen unrichtig so

interpunktiert und ergiinzt: filius patri et magistro
(haruspicum) pfublieo) de LX. In VI 2164f.

50 werden zwei Briider M." Valerius Quirinus, Satur-

ninus und Bassus, die Kriegstribune der Leg. IH
Cyrenaica gewesen waren, harispices maximi ge-

naimt, Auch dieser Ausdruck bezieht sich wohl,

ebenso wie summus haruspex bei Cic. div. II 52,

auf den Prases der Korperschaft Die Mitglieder

heiBen arispex ex sexaginta (VI 32439) , haru-
spex de LX (VI 32275) , ex ordine haruspicum
LX (VI 2162. XI 3382) oder cinfach ordinatus
(VI 2166). Yiele von den in diesen Inschriften

60Erwahnten waren angesehene Leute: VI 2161
pontifex und dictator Albanus, XI 3382 llllvir

iure dieundo und aedilis in Tarquinii. XI 4194
Ullvir i. d. und Kriegstribun. VI 2164f. Kriegs-

tribune; der arespex ordinatus VI 2166 aber ein-

facher Soldat. Von den 12 Inschriften gehoren
8 nach Rom, wo der ordo gewiB seine Wirksam-
keit hanptsachiich entfaltete. Dafi er im 3. Jhdt.
n. Chr. ein Amtslokal dort besaS, beweist die
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Whrift VI 2161, die eiiie Schenkung o(rdini) alters im Stabe der Feldherren und Statthalter
loscnnw vi^lw, &

o A Knegstnbune und gemeine Soi-

ls 6 D?e^tldtiscben Haruspices. Aucb. daten haben wir schon unter den H. gefunden

die llnien und Munizipien batten ihre ofitaiel- (CIL VI 2164-2166. XI 4194) Aber als ein

£nh!"4 CIL X 3680f. Misenum. XII miEtarischer Offizial erschemt der harusfpex/

3254 Nimcs Xin 3694 haruspices publ(iei) leg(toms) erst m Inschriften des 3. Jhdts n. Chr.

^MiTTr{everorum) III 1114t* Apulum, Da- (VIII 2809. 2586 I. 57 Lambaesis, Numidien, s.

T'tf^T^ae) ss. At/d.Societa UoxnaszewsM Die,Religion d»
f%**£_

]siriaTia fParenzo) XXIV p. 252 harusp. publ. Westdeutsche Ztsehr. XIV 111). Vgl. GIL VLLL

tePomT^ dI Stiftung Iffl 676tf(MSm 10 2567 20 Helvius Calvus Cas^r. Cas. = Casta-

harusvicibfus) eoltleais) d, d. deutet darauf, daB Lambaesitams) und Pais Suppl. ItaL 39 (Gallia.

lltS^^tlgium bildeten und ein Amts- cisalp.) mileho. VIIpro* ams XllX^sde hari-

Sfl Sen Der har(uspex) piibldcns) pri- spex. Aurolianus untersagte semen Soldaten, den

SrL, IX 1540 war gewifiVr &ases des Kol- H. Geld zu geben (Hurt. aug. Aur. 7 8 a medi-

SZ 7„ ip^ventum «'* ?™<l* eurentur, haruspietius nihil dent).
l0gl

D?e H ™ n cht" sclten in ihren Stadten f 9. Liberti aU Haruspices. Die etru-

hochbedeutende Manner: V 99 Comum UHvir skische Religion ubte, ™ o § 5 erwatmt, vom

cTci

"

l wS«t*&. «*£«&«>«*> daB - dies Amt mcht beibehielt sondern der

S; ferner FI^- V 99 Comum. X 5420 20 rOmische Senat wiederholt
,

emgreifen muBte, um

sevirTloulni XI 6'33 Faventia. XH 3254 Nimes ihn dazu anzuhalten. Unter den H der In-

Vllir IZustalisJ; und 7I7I.W; IX 4622, , schriften ^^.T^nE SIh CIll
o TX 5447 Falerio Picenum VUlmr gratmtus soweit man seben kann nur als Privat>ri. GIU

le}i^Je Ŝ%Uoj. Der pranestinTscbe H. IX 3964 (Alba Pacen.) P ^=^ tor-

XIV 2992 war ofeofcw inter deeurimies, der H. wamJdiM haruspex. 4908 (^^ ^™2'
aus Pola <W*. Dem Mitglied des ordo LX Q. Gaedi Ql Sar. haruspex^ XI 13Ei5 fl*na£

Oppius Placidus hatte der Senat zu Lyon emen Ihe in IX 544/. X
^Wi,™ v^rLSte^ Die

-n -u ^^^r, ™™o,w- ^YTTT ^fi,9.^^ Der har ten H. waren mit Libertmen verneiraien. uio

Sr\on
Pl

M en^XS ™iJte Zd Bestimmung, dafi die Staats-H freigeboren sein

rge^esZldotumereatus. Sogar emen rOmi- 30 muBterj Melt noch Alexander8^"^
scbm Jiitter finden wir im 2. Jhdt. in Poitiers, alS er Sohne *«r

.
Armenden ftofeawrcn toHam

XTIT 1131 spicin als Scbuler zuwies (Hist. aug. Alex. Rev-

Die Stadtbeamten batten ibre eigcnen besol- 44, 4 pauperum fiUos mf^%^'\. Die
deten H die in der Lex Coloniae Genetivae yoin § 10. Haruspices und

?
a
?
e
£
dot^J*e

J44v Chr(CiLII5439UrSo
)
SPanienUnzweit- H. gebfirten niebt zu den romischen Pnester-

Wer Stelle unter den BedienteS (Hctores Unas, scbaften, sondern wurden in der Kege ,

g

On Etra-

accensos sina seribas binos, viatores binos, nen jedesmal herbeigcrufen ^enn der btaat sie

ivabnt werden und weniger Gehalt als die Lie- ban (nat. deor. II 11), und der rtius etruscw?

rorenbkommen der des Duumvir, BSD. des40«nrde von dem patnus »^.^*«»J"^
Mils ESC (falsch ftir D). Aus dem Ausdrnck Aber das Emgreiien des romischen Swats zur

XI 259T(Tu ana) decurllis haruspex scbeint Erbaltung der Disziplin ^e»tj^ bwten, dafi

hervorzu-ehen dafi diese H. wie die iibrigen die EOmer sie mcht entbehren konnteu. Der Em-

Sordneten Beamten in Decurien .erteilt J-££j^^W
T7 Die kaiserlichen Haruspices. Dem ganz aufging, andererseits ueue^J^ ^

Beispiel Sullas und Caesars, die eigene H batten. den Eingang tanden ^f^^^ *du
folgten die Kaiser. Dber den Eat des Maecenas Altererbte vertraten (

Ll '" ^^^'^S
s f § 4B. Der H. Galbas war der von Plinius mius 186 v. Chr Tac. ann. X 1 !\

^udius)

hocbgeschatzte Scbriftsteller Umbricius Melior 50 ScblieBlich als der ^.^ ^
(Suet Galba 19. Tac. hist. I 27, 2. Plin. n. b. Claudius die Disziplm unter ^ntooUeJer

X 19 haruspicum in nostra azvo peritissimus; Pontiikes stellte 1^.^. ^ShnkS
ind auct 1 XI qui de etrusca disciplina sen- man sagen, ofnziell in den staathchen Jiuitus

psit). Mnd die Inscbriften bestatigen, dafi es aafgenommen

kaiserliche H. gab. die sebr angesebene Leute und Es iallt daber mcht auf, daB man unter den

w^nStens im 3 Jhdt, besoldete Beamten waren H. der Kaiserzeit emen flamen Martwlis findet^

(VT?161 2™63 2715. X 472U Ein adiutor CIL XR^ 4178c (Lanuvinm oder Ancia)
, JJ^

^

Zruspicum imperatoris war nach VI 2168 selbst 3. Jhdt. sogar emen P?^Yl 2161 Haufiger

Ziiier Bite und pontifex Albanus. Der X aber finden ™^Jf^^fSeT^SS
4721 erwahnte ka^pex Augfati) nfostrrj L. 60 und zwar oft aufierbalb^^^^
Vibius Portunatus war zugleicb magister a studus j*"™-™ £™ * ^J^SbL^^12175
und procurator ducmarius statioms hereditatum (A\batwf.). VIJ^^f^^AVbani) (Mo.).

L. Fonteius Flavianus VI 2161 war sogat ponfa X 3680f. C™™g^™» w
y 5|S (5Santt)

/««; und dictator Albanus. Dem ordo XL ge- «c.^^/^^U^LerLS »^iU er sowie ancn der in VI 216B erwabnl, ^^^^^^dSt SoTl^o^en^?
*TE wion.baruBpices. H. waren Beit JQM. V 5598 (ebd.) ««««« ^^i ^r-

anfaUxTuiusgue loei IX 1540 (Beneventum) tiaUm exortum, semnd* ad mwidwm tertmad

MH^saTZ^inervae Paraahintiae ...pral aequnwetialem oeeasum
,

quanta obUnet quod

MntemZioIAberali, har. publ. primal reliquum est ab ooeasu ad septerdriones. Has

t IT DieHaruspices Etrusker? Die in iterum in quaternas diwsere parHs
,
ex quibm

4er literati er^lmten H. (s. Thulin E.D. Ill oeto ab exortu ^stras t
toH^ee^ar^

154) tragVn alle gut etruskische oder in Etrurien appellamredextras die Deutung Kortes Bom.

leSunffe
g
Namen sogar nocb der haruspicinae Mitt. XX 360, 1 (oeto ab exortu = octoab ex-

trt^Apruneulis Gallus im Gefolge des Iulia- lOorte ad oeeasum) ist meine icb, ^bEcb un-

PZl M ntm an Marc. XH 1,2; vgl. apruntial moglich und wild durcb die vorbergebenden Vv orte

CTE 3834T Es St gar kein Zweifel, dafi mit Plin. II 142 laeva prospera exiShma^ur qmn,am

^linSmm ftlU bei Cie div. I 92 und VaL Max. laeva parte mundi ortus widerlegt). Ostblitze

f7T5SS& Ad^ gemeint sind, wie Cicero waren also Glucksblitze die westheben brachten

L dL G^eto anBdrleUich sagt Etruria prin- Ungluck, aber je nOrdlieher sie waren (der Norden

3i« dixciplinam doeeto. Aber'da es unter den war ja Wohnung der hotter) um ^^edeatan^
^ 3 ._-c--:„- :+ ™'„n . ^n^WaiW T7wM

,

Mln.RHfiTifl roller erscbicnen sie (vgl- bcrv. Aon. 11 t»_yd

au die Nameu der H in den Inscnriften dieser septentrionem ab ooeasu attvigunt), die gluck-

S t w rd dasTelbe beweisen (s. Thulin E.D. Ill lichaten die vom KordoSten (144 cum a pnma

155f. . Als Severus den Profeasoren der Haru- cadi parte venervit et m^«
J

spicin Sohne der Armen als Schuler auwies, war summa feheitas portenditur^ quale SuUae die-

keme Rede davon, dafi sie Etrusker sein mufiten. tatori ostmtum datum accepitnus) Die H be-

Zur Z^ des lulianus herrschte v.llige Freiheit obachteten desbalb genu die^^8J^"
ammian Marc XXII 12 7 J. 362: et qmsque, nicht nnr des kommenden, sondern auch des zu-

^^ra^d^le^; sci^iam vatLnaU rUcklaufenden Blitzes (Plin. II 148;

^

'f^
prof^sJs .

.^ ^ ^ ^ praesUtutis °^^sl^
Die Lehre: diseiplina Etrusca. redttm, sive ab ietu resilit ignis sive opere eon-

& 12. Da ich oben Bd. VI S. 727 eine kurze feeto aid igne consumpto spimim remeat-, vgl.

I I i b r i f u 1 <r u r a 1 e s Joer« terra quogue arbitratur quae infera appel-

S 13 Die Blitzbucher enthalten die Lebre lat . . . omnia e superiore caelo decidmUa obh-

von der Erforsdiung und Deutung, der Siihnung quos habent ictus, haee auten\%u™™°a*?J^
und Beschwonmg der Blitze; di? ftberlegenheit 40 «na rectos), ^enn wir nun diese echt etru ki_

de Etmsker iu dieser Kunst wird oft hmoige- scbeii T^hren (*^ ./f»^; n̂ tof«^f
hoben (Cic. div. I 92 Etruria autem de eaeh reeti) etwas modivert bei Am^^j^
facta scimtissume animadvertit. Sen. nat. quaest. I p. 238 wiedcrfmden

t
s -

R
T

.

h^^^^5i
II 32 Dionys IX 6, 4). Unsere Kenntnis davon so ist damit bewiesen, daB Arnanus Etruskisches

erdanken wir besonde s den Darstellungen Sene- anfgenommen hat. Entweder hat er den Pbniua

a, nat quTest II 31-41 und Plinius' n. h. II selbst oder eine ibnen gemeinsame Quelle benutzt

137-l^^rhanpteacbUch auf dem Werk des Dieser Arriauus kann also sebr gut der bekannt

Etruskers' Caecina des Zeitgenossen Ciceros, Scbriftsteller sein (s. v. Wilamowitz Hermes

^^^^T^^^^^^i^' Die ^ Blitzgotter und die 11

g^'lSSdi ^Tonitruale Mgidii bei Job Manubien Auf ^16^egionen ^sHimmels

|dus de ost. c. 47 52, 26^38 steckt sicber viel ™^^™«*^
t
tlcKoTt

^14 Die Himmelsregionen und die den Blitz gesandt hatte. Es gab namlich neun

BlitzgOtter. Die H. teilten°den Himmel wegen Gotter die Bhtze werfen durften (Pirn n b II

der BlLebau in 16 Regionen, wahrend die Earner 138). Der Bbtzgott vor alien war jed«b J«ft^
nur 4 unterscbieden (Cic. div. II 42. Serv. Aen. Iuppiter der aus aUen Begionm seine Bhtze

VIII 427)- 16 sind auch die Eandregioiien der sandte (berv. Aen. Mil 427. X Hi. Mart. Lap.

Bronzeleber von Piacenza (KOrte Eom* Mitt. XX I 46 ut est in omnibm) aber besonders
,

to
348-379), und in 16 Himmelsregionen wobnen 60 Regionen im Norden besaB, wo wir in so>>obl

die Gottei nacb Martianus Capella I 41-61 (s. bei Martianus Capella als auch auf der^Bronze

Eeligionsgesch. Versucbe und .Vorarbeiten III: 1 finden (in den Randregionen ^ Bronze 7 und

Thulin Die Gotter des Mart. Cap. u. der Bronze- 8 tin in der angrenze„den I^enregion 18 tuu»

leber voD Piaz.); zu der Zahl 16 s. Thulin a. a. bei Korte Rom. Mitt XX 355 bezw^ teg..15.

O 69 1 Jastrow ReUg. Babyloniens H 406, 3 16 und 1' nach Deecke^ Bei Mart Cap. 145

,g«ade 10 eine haufig erwahnte Zahl in Leber- -47 in der, 3 ersten Regionen; vgl. Ps.-Acro

Mbanberiehten*. DaB diese EinteUung gegen Stiden Hor. earm. I 12, 19 secundum ^™P™™*V*>
oriTntiert war, bezeugt Plinius n. h. U 143: « vd disputattones, qm Jomm pnmam seeundam
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et terttam partem cadi solum volunt in fulmi-
nibtts tenere. DaB die Berechnung im Norden
anf&ngt, sahen wir oben aus Plin. II 143).

Iuppiter hatte aber auch drei Blitzarten oder

Manubien (Serv. Aen. I 42 in libris Etruscorum
ledum est iaetus fulminum manubias dici.

Plin. II 138 Jovem trina iaeulari). a) Die erste,

die er nach eigenem BeschluB schleuderte, war
mild und warnend (Sen. nat. quaest. II 41 monet
et placata est), b) Seine zweite Manubie, liber

die er erst seinen Eat, die ZwoIfgOtter oder di

Consentes (Complices) hfiren muBte, kam mit

drobendcm Donner und zersplitternder Kraft und
war immer gefahrlich (Sen. nat. quaest. II 41

secundum mittit quidem Iuppiter sed ex eonsilii

sententta, duodecim enim deos advoccd; — ne

prodest quidem impune. Fest. 129 alterae quae
maiores sint ae veniant cum fragore diseutiant-

que). Diese di Consentes entsprechen den zwolf

&soi fiovXaToi der Agyptcr, den Tierkrcisbildern,

die irn romischen Bauernkalender als sechs Gotter-

paare erscheinen, von denen gleichzeitig der Gott

untergeht, die Gottin heraufkommt und umge-
kehrt (Boll Sphaera 478. Yarro bei Arnob. a.

n. DI 40 hos Consentes et Complices Etru-sci —
nominani quod una oriantur et occidant una,

sex mares et totidem feminas, nominibus ignotis

et miserationis paroissimae). Martian I 41 nennt

sie senatores deorum , qui Penates ferebantur

Tonarttis ipsius (vgl. Arnob. Ill 40 penates lovis

naeh Nigidius) und stellt sie in die erste Region
neben Iuppiter.

c) Die dritte, durch Feuer verheerende und
alles umgestaltende Manubie durfte er nur im
Einverstandnis mit den verhiillten hoben Gott-

heiten, den Moiren der Etrusker, aussenden (Sen,

nat. quaest. II 41, 2 tertiam manubiam idem,

Iuppiter mittit sed adhibitis in consilium diis

quos superiores et involutos vocant, quia vastat

in quae incidit et utiquc mutat statum priva-

tum et publicum quern invenit: ignis enim
nihil esse quod fuit patitur).

Von den ubrigen 8 BlitzgOttern , die je eine

Manubie hatten, kennen wir nur w«t-Iuno, menrva--

Minerva, s'e#&ms-Vulcanus (Serv. Aen. I 42),

maris-Maxs und sofr-es-Saturnus (Plin. n. h. II

139. Serv. Aen. VIII 429). Die Blitze Iuppiters

waren blutrot (Ps.-Acro Hor. carm. I 2, 1 — 4

lunonis (so lese icb statt omncs) manubiae albae

et nigrae pallida coruscatione esse dicuntur,

lovis rubra et sanguinea), die der Iuno blaB und
regenbringend (Serv. Aen. I 42 cum nubes suae

sint. VIII 429), die des Mars rotlich (Serv. Aen.

Vm 429) und zundend (Plin. II 139), die dex

Minerva sturmbringend (Serv. Aen. XI 259).

Saturnus sandte die furchterlichen Winterblitze

(Plin. II 138f. infera, s. o. ; der Ausdruck a Ba-

tumi sidere deutet auf astrologische Umdeutung
der etruskischen Lehrej.

§ 16. Blitzarten. 1. Nach der Starke und
Wirkung des Blitzschlages unterschied man nach
Sen. nat. quaest. II 40 drei Arten : a) genus quod
terebrat, derwunderbare, schnell hindurchdringende

Blitz, der das Innere traf, ohne die Anfienteile

5eu beschadigen {= Plin. n. h. H 137 quod clarum
vacant. Serv. Aen. II 649 quod afflat. Sen. nat
quaest II 31. 53); b) genus quod dissipat, der

zerechmetternde Blitz, der mit heftigem Donner
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nnd Strom verbmiden war (= Serv. Aen. II 649
quod fmdit.\4& disiiciens idemque fragosum)',
c) genus quod urit, der ztindende oder schw&rzende
Blitz (manifesto, ardoris vestigia imprimit, quod
aut urit out fuseat). Diese Einteilung ist nach
Sen. nat. quaest. II 41 den Etruskern und den
(griecb.) Philosophen gemeinsam, und sehr Ahn-
licb.es iindet man bei Arist. meteor. HI 1 , 7
wieder (Die Is Doxogr. 452. Lydus de mens. c. 175.

10 178), und noch mebr bei Arrian. Stob. I p. 237f. r

der Griecbiscbes und Etruskisches zusammenge-
arbeitet hat. Aber was sie den Griechen ent-

lehnt, haben die Etrusker jedenfalls frei verwertet,

denn diese drei Arten entsprechen genau den drei

Manubien Iuppiters, mit denen sie Verrius Flac-
cus, wahrscheinlich nach Caecina, ausdriicklicb

gleichstellt: Fest. 129 Manubiae lovis tres ere-

duntur esse, quarum unae sint minimae, quae
moneant placataeque sint, alterae quae maiores

20 sint ac veniant ohm fragore discutiantque, ter-

tiae his ampliores, quae cum igne veniant usw.
2. Die hierin enthaltene Lehre, daB ein mach-

tigeres Zeicben siegt, wird naher ausgefiihrt Fest.

2 14 Peremptalia fulgura Qraceus (Th. d. P-

Grapusf) ait vocari
,

quae superiora fulgura
vel (ut Hs.) portenta vi sua peremant duobus
modis, prioribus tollcndis, aut maiore rnanubiay

ut tertia seeundae, secunda primae cedat. nam
ut omnia superentur fulgure sic ictum fulgur

30 manubiis vinci. Fest. 245. Sen. nat. quaest. II

49, 2). Sie gebOrt bekanntlich auch der romischen

Auguraldisziplin (Serv. Aen. Ill 374 atispieiorum

gradus ; Eel. IX 14 minora enim auguria maiori-
bus cedunt). Attestata heifien aber die Blitze,

die vorher gegebene Zeichen bestiltigen (Sen. nat.

quaest. It 49, 2 quae prioribus eonsentiunt. Fest.

Paul. 2. Fest. 289 renovativa).

3. Man unterschied ferner Blitze. die fur uns

etwas bedeuten, solche, die nichts bedeuten und
40solche, deren Bedeutung uns entgeht (Sen. nat.

quaest. II 50f.). Der aus der romischen Augural-

lehre bekannte Satz auspicium observantis est

(Sen. nat. quaest, II 32, 6) ist also auch etrus-

- kisch, wie Plin. n. b. XXVHI 17 deutlich her-

vorhebt (Thulin E.D. I 69£).

4. Der romischen Einteilung in auspiciaim-
petrativa und oblativa entspricht zum Teil (a.

und c) die etniskische Einteilung der Blitze (Sen.

nat. quaest. II 39; vgl. Serv. Aen. VHI 524) in

50 a) genus consiliarium : cum, aliquid in animOf

versantibus suadetur fulminis ictu aut dissua-

detur; b) genus auctoritatis: post rem factam

venit quam bono futuram malove sigmficat und
c) genus status : ubi quietis, nee agentibm qitic-

quam tvee eogitantibus quidem, fulmen inter-

venit et aut minatur aut promittit aut monet.

Ein fulmen consiliarium s. Ammian. Marc. XXIII

5, 12. Zu dem genus status gehoren die moni-

toria, quibus doeetur quid cavendwm sit (Caecina

60 bei Sen. nat. quaest. II 49), pestifera, quae mor-

tem exiliumqu portendunt (ebcL), dentanea, quae

spectem periculi sine perieulo adferunt {ebd.;

Schmeisser schreibt ostentanea nach Serv. Aen.

VHI 429 ostentatorium est, quo terror inemUtur^

fallacia, quae per speeiem aiicuius boni noeent

(ebd.), postulatoria, quibus savrificia mtenmssa
aut nan rite facta repetuntur (ebd- = Fest 245
postularia).

5. Nach der Daner der Wirknng unterscbieden

die Etrusker fulmina perpetua, fmita nnd pro-

rogativa.

a) Die perpetua beweisen die Beziehungen der

etruskischen Disziplin zu der Astrologie. Wie das

Horoskop der Chaldaer gelten namlich die an

der Geburtsstunde gegebenen Zeichen (fulmina

privata, familiaria) fur die ganze Lebenszeit

eines Menscben. Der Geburtsstunde glcichge-

49, 2 erwahnt fulmina atterranea quae in eluso

fiimt [inelusa feritmt coni. Gercke] und fulmina
obruta, quibus iam prius pereussa nee procu-

rata feriuntur.

Blitze in Mauern bezogen sich auf den Feind

nach Fulgurale Labeonis, Lyd. de ost. 47 c: von

der Seite, wo die Mauer vom. Blitz geschadigt

wird, seien Feinde zu erwarten.

Bezeichnende ctruskische Deutungen sind fol-

stellt werden andere wichtige Einschnitte imlOgende. Im J. 65 v. Chr. wurden H. aus ganz
• - 1 I Til : . ~„T ,~_^~ T)i:+„^T.lS«/i nnnli T?/vm

Leben, wie wenn er sui iuris wird oder zum
erstenmal heiratet (Sen. nat. quaest. IT 47. Plin.

n. h. II 139). Gleichfalls beziehen sich die am
Griindungstag gegebenen Zeichen (fulmina pu-

blico) auf die ganze Existenz der Stadt.

b) Die fmita , sind die zeitlich bestimmten

(Sen, a. a, O. quae ad diem utique respondent.

Plin. II 141 in fulgurum interpretatione eo pro-

fecit scuntia, ut ventura alia fmito die praeei-

Etrurien wegen schwerer Blitzschlage nach Rom
gcrufen. Die Gesetztafeln schmolzen: die H. ver-

kundigten den Untergang der Gesetze und des

Eechts. Das Bild des Stadtgrtinders wurde be-

schadigt: die Stadt und das Imperium sei in

grQfiter Gefahr. Statuen beriihmter Manner wur-

den umgesttlrat: von vornehmen Leuten drohe

die Gefahr. Gotterbilder wurden zerschmettert

:

die Tempel seien vor Brand zu schiitzen (Cic.

nat .. .). Eine solche Deutung gaben die H. 20 Cat. Ill 19; div. I 20. II 45.47. Obseq. 61b.

dem Augustus, als ein Blitz den ersten Buch-

staben des Namens Caesar unter seinem Bild auf

dem Capitol weggerissen hatte : nach hundert (C)

Tagen werde er vergfittert werden, weil aesar

das etniskische Wort fur Gott sei (Suet. Aug. 97.

Cass. Dio LVI29. Tiber aisar s. Skutsch o.

Bd. VI S. 775).

c) Die prorogativa sind diejenigen, deren

Drohung durch Siihnriten bis urn zehn (fur den

Arnob. VII 40. Aug. civ. d. II 27. Cass. Dio

XXXVII 9, If.).

Den Eittern und den Jungfrauen wurde in-

famia angekiindigt, weil die Tochter eines romi-

schen Hitters von einem Blitzschlag getotet und

entblofit und der Schinuck ihres Pferdes verletzt

worden war (114 v. Chr., Obseq. 37. Oros. V 15,

21. Plut. quaest. Eom. 83). Der Tod des Solda-

ten Iovianus durch einen Blitz war wegen seines

Staat bis urn dreiliig) Jahre verschoben werden 30 hohen Namens besonders verhangmsvoll (Ammian.

kOnnen (Sen. a. a. O. quorum minae differri Marc. XXIII 5, 12f.).

possunt, averti tollique non possunt. Plin. II

139 ceterum existimant non ultra decern annos

portendere privata —
,
publica non ultra triee-

simum annum. Vgl. u. § 39).

§17. Blitzdeutungen. Der getroffene Ort

oder Gegenstand gab in der Kegel von selbst

die Deutung her. Fulmina regalia nannte man
die in Offentliche Platze oder Gebiiude der Stadt

Dem Vornehmen, der einen Blitzschlag uber-

lebtc, wurde groites Gliick prophezeit: seine Nach-

kommen wurden grofien Kuhm erlangen (Serv.

Aen. II 649 sane de fulminibus hoc scriptum

in reconditis invenitur , quod si quern prinei-

pem civitatis ml regem fuhnen afflaverit et

supermxerit, posferos eius nobiles futuros et

aeternae glorias, tjber principem und regem s.

einschlagenden, die dem Staat mit innerem Streit 40 § 5). Vgl. Fest. 245 Pullus lovis dicebatur Q.

und Umsturz der bestehenden Verfassung drohten

(Fulgurale Labeonis, Lydus de ost. 47 c sfitpvllavQ

ze xoXeuovs xal ozdasig xal rov izohTEVfiarog

avatQOTzyv brflot), zur Zeit der KOnigsherrschaft

wohl mit dem Tode des Konigs, zur Zeit der

Eepublik mit dem verhaBtcn Konigtum (Sen. a.

a. O. II 49 regalia cum forum tangi'tur vel

comitium vel principalia urbis liberae loea,

quorum significatio regnum cwitati minatur).

Fabius, cut Eburno cognomen erat propter can-

dorem, quod eius natis fulmine icta erat.

§18. Das Siihnen der Blitze. Durch die

richtige Stihnung war man imstande, die Dro-

hungen der Blitze abzuwehren, zu mildern oder

aufzuschieben (Sen. a. a. O. II 37 nach Caecina

procuranda existimant fulmina et expiationes

non dubitant prodesse aliquando ad summovenda
pericula, aliquando ad levanda, aliquando ad

Die Blitze, die Heiligtiimer trafen, wurden 50 differenda. tfber fulmina prorogattva s. o.). Die
i. j^^v -Q^^j+^n- ™/.^«,^a+ iTin "Rii+7 \-n iiori TT Iniinffian anrb trprn die DrohunEren . urn die

je nach dem Besitzer gedeutet. Ein Blitz in den

Tempel der Iuno wurde auf die Frauen bezogen

(Liv. XXVII 37, 7). Wenn jemand gegen Iup-

piter gcfehlt hatte, so traf er eine Eichc in seinem

Hain, sagt ein Vergiliuserklarer (Iun. Philarg.

Verg. Buc. I 17, vgl. Ps.-Acr. Hor. carm. I 12,

59f.). Nach dem Fulgurale Labeonis bei Lydus

de ost. 47 waren Tempelblitze den Vornehmen
und Hofleuten gefahrlich {ioZg ivdo^oig tou no/.i-

H. hauften auch gern die Drohungen, urn die

Wirkung der Siihnmittel zu erhohen (Cic. div. II

24). Aber Falle wie Appian bell. civ. IV 4 be-

weisen, dal5 es auch fulmina inevitabilia gab

(Sen. a. a. O. II 50, 2 nach Attains), deren Ver-

kimdigungen durch keine Siihnungen abzuwenden

waren; vgl. fulmina finita o. § 16, 5.

A. Die Blitzbestattung. Die erste Auf-

gabe der H. war, die Spuren des Blitzes zu ent-

rsvuazog xal zolg xeoi zijv paaiieiav avXt}v 6 xiv- 60 fernen : sie reinigten den Ort und begruben, was
A 1 ' \ T^nn C^1m<v»n nnllinf linrl iVll-an A QT Ttll+T fTO+(i+0+ SlApY 7*>rSfb Ml P+ltprf. battft f[iViPATl.dvvos Evoxfypei). Den Suhnern selbst und ihren

Xindern drohte ein Blitz, der einen geschlossenen

Tempel Iuppiters getroffen hatte, mit Untergang
(Obseq. 44, 102 v. Chr. Aedes lovis clusa fid-

mine icta. cuius expiationem qui primus mon-
straverat Aemiiius Potensis aruspex praemium
tulit, ceteris celantibus quod ipsis liberisque

exiiium portenderetur). Seneca nat quaest II

der Blitz getotet oder zerschmettert hatte (Lucan.

bell. civ. I 606. Sen. de clem. I 7, 1; nach Schol.

Pers. II 26 auch steinerne Blitze). Dann hegten

sie den Platz ein (Lucan. VIII 863. Apoll. Sid.

carm. LX 193f.) und weihten ihn dem Gotte,

dem Bie auch ein Suhnopfer (bidens) darbrach-

ten (Lucan. I 608f. Pere. II 26). Das Blitagrab

trug die Inschrift fulgur conditum (GEL XII 1047.



VI 30871. X6990; fulgus condit X 1603; ful-
gur divom conditum Xll 3048 Nimes; fulgur
divom Xn 3047—3049. Vn 561. V 6778) oder
sacrum publicum fulguris XI 1024 (Brescello),

In der Literatur heifit es aber bidental, nach
der Erklarung der Alten von ovis bidens (nach
C. Lindsten Eranos 1908, 21 bidens = his edens
,wiederkauend'), wahrscheinlich weil der Zweizaek
bidens einstmals das Symbol des Blitzes war

oder zwei von ihnen, wie bei Liv. XLIE 20, 1).

Nach der sog. Yerordnung Nnmas war die Suh-
nung den Pohtifices anvertraut (Liv. I 20, 7
pontifex edoceret quae prodigia fulmmibus aliove
quo uisu missa suseiperentur atqice eurarmtur).
Aber nach den Prodigienberichten werden diese
hauptsachlich bei auBerrfimischen Blitzen in An-
spruch genommen (Thulin E.D. 1 114) und nach
176 v. Chr. ist kein Fall mehr bezeugt. Die

(Usener Eh. Mus. 1905, 22. Thulin E.D. I 96). 10 Inschrift von Interamna CIL XI 4172 lovi Ful-
Auch die Pontifices bestatteten den Blitz. mini Pulguri Tonanti Bustius L. f. {G)aepio

Das Grab hiefi aber puteal (Fest. 333), weil es

wie der Tempel des Dius Fidius, des rCmischen
Blitzgottes, unbedeckt sein muBte und deshalb
durch eine brunnenahnliche Offnung in Verbin-
dung mit der Luft stand (ein solches BlitzgTab
mit der Inschrift [fjulgur dium ist in Rom ge-

funden worden : ein steinerner Sarg , iiber dem
vier Mauern glcichsam einen Brunnen bildend

pont. ex s. e. dedieavit ist zeitlich nicht zu be-
stimmen. Wegen Blitze, die in templa oder loca
publica Eoms eingefahren waren, wurden die H.
oder die Decemvirn befragt, und nach 167 v. Chr.
(liv. XLY 16) ist nur ein einziges Mai bezeugt,
daB die Decemvirn iiber ein Blitzprodigium ge-
hflrt worden sind, Cass. Dio XXXIX 15, 1 57 v.

Chr., wo politische Griinde mitspielten. Sonst
sich erheben, Thulin E.D. I 102). Und statt 20 immer die H., und zwar bis in die Zeit Constan-
cies Mutagen Opfers brachten die Pontiiices ein tins hinein (s. § 4 B).
Suhnopfer von Zwiebeln, Haaren und Sardellen
dar (Plut. Nnma 15, 14. Ovid. fast, in 285ff. 333
—345. Arnob. Y 1). Den durch den Blitz Er-
schlagenen begrub man am Orte des Blitzschlags
olvne die sonst tiblichen Zercmonien (Plin. n. h.

II 145. Fest. 178 s. occisum. Quintil. decl. 274).
Nach Plutarch soil diescr pontifikale Eitus noch
zu seiner Zeit bestanden haben. Aber etwa aus ._

der Zeit der Autonine ist eine besondere Priester- 30 dam et precationibus ml eogi fulmina vel im-
tifl ho Tt ci rw fi*iA*rt r\*j* n t\ /* yt /111 4- s* f *t rw -i v\ AAlimfiU ^1™ T-. a» a«h .-a4* ^. _-i- . *V X — TV _ _i. J " _ * TJ 1* "I _ J. T

§19. Die Blitzbeschwflrung. Mit Recht
behauptet WissowaEel. 106, die Blitzbeschwo-
rung als eine priestcrliche Kunst sei der otruski-

schen Superstition eigentumlich, den Romern von
Anfang an fremd. Durch Opfer und Gebete
vermochten die etruskischen Priester die Blitze
abzuwenden oder herabzuzaubern (Plin. n. h. II
140 axstai annaliwm memoria saeris

schaft saeerdotes bideniaUs inschriftlich bezeugt
(s. Bidental o. Bd. Ill S. 430), die wohl in

spaterer Zeit das Blitzbestatten besorgte.

B. Fur die Siilinung der vom Blitz getroffenen

Baume gab es besondere Yorschriften , durch
welchc die H. als die priesterlichen Lehrer des

Volks in der Gartenbaukunst auftreten konnten

:

nur bestimmte Baumarten durfte man propfen,
denn sonst wiirde die Siihnung nach einem Blitz-

petrari). Jcne Kunst, die in Italien heute noch
fortlebt (Bellucci La grandine nelV Umbria,
Perugia 1903, 31f. Eselsschadel und Gebete), be-

schreibt naher Colum. X 341 et tempestatem
Tuscis avertere saeris. 344 kine caput Arcadici
nudum cute fertur aselli

I Tyrrenus fixisse Tages
in limite ruris,

\
utque Iovis magni prohiberet

fulmina Torchon
\ saepe sitas sedes praecinxit

vitibus albis. Die weiBen Eeben waren Gliicks-
schlag erschwert werden; und auch die Zahl der 40 baume, die nie vom Blitz getroffen wurden, ebenso
Propfungen wurde durch Eucksicht auf die Siih-

nung beschrankt (Varro r. r. I 40, 5. Plin. n. h.

XV 57. XVII 124. Thulin E.D. I 107). Die
getroffenen Baume selbst standen da als arbores
infelices oder religiosae, dem Blitzmal vergleich-

bar (Plin. n. h. XIY 119 prolibare diis nefastum
habetur vina — praeter inputatae — vitis ful-
mine taetae. XYI 24). Im heiligen Hain der
Fratres Arvales , wo keine entweihten Baume

wie der Lorbeerbaum Plin. n. h. II 146. XV 153
(das Gegenteil haliphloeos XYI 24). Opfer erwahnt
auch Ovid. fast. Y 301 als wirksames Mittel.

tjber die angeblich etruskischen Worte arse verse
als Feuerbeschworung auf den Wanden Fest. ep.

18. Plin. n. h. XXYIII 20 s. Skutsch o. Bd. VI
S. 776.

Zwei Arten herabgezauberter Blitze sind uns
durch Caecina Sen. nat. quaest. H

4 49, 3 iiber-

stehen durften
, wurden alle getroffene Biiume 50liefert: 1) hospitalia, wenn man durch Opfer den

entfernt und verbrannt, neue an ihrer Stelle ge-

pflanzt und zur Siihnung den Gottern des Hains
je zwei Opfertierc {arietes vcrveees oves ge-

schlachtet (Acta fratr. Arval. Hen z en S. 21 3f.

224 n. Chr). Das blutige Suhnopfer deutet auf
etruskischen Eitus.

Auch hier hbren wir von besonderen Priestern,
den strufertarii , die den vom Blitz getroffenen
Baumen unblutige Opfer aus Kucben darbrachten

Gott einladet, als Gast und Eatgeber hernnter-

zukommen (vgl. Plut. Kuma 15. Ovid. fast. IH
285ff. Liv. I 31. Plin. XXYIII 14); 2) auxiliaria,

wenn man ihn aniteht, mit Blitzen zu Hilfe zu
kommen. Yon einem solchen Blitz aus der grauen
Vorzeit erzahlt Plin. n. h. II 140: veins fama
Etruriae est impetratum, Volsinios urbem de-

populatis agris subeunte monstro, quod vocavere

oliam, evocatum a Porsina suo rege, Ein anderer
(Fest. 294; ep. 295 qui quaedam sacrifleia ad 60 begegnet uns am Eingang des Mittelalters, Zosim.
arbores fulgoritas faciebant ; ep. 85 feretum genus
libi . . . strut altera genere Ubi. Ygl. Acta
fratr. Arval. Hen z en S. 134 struibus et ferfis).
C Staatliche Suhnungen. Der rOmische

Senat beschloB Suhnungen der publiea fulgura
entweder ex deereto pontificum oder ex responso
haruspieum oder iussu decemvirum (eyentuell
befragten sie alle drei, wie bei liv. XXVII 87, 2,

V 41 ; s. o. § 4 B fin. Aber es heifit doch hier

Evyfj xai xara ra jiaxgia -deQcmetq, also wie bei

Plinius saeris et preeatiombus.
Aber die haufigste Form des Blitzzaubers

war gewifl die mit Eegenzauber verbundene: das

Heromziehen des lapis numalis hat Usener
Rh. Mus. 1905, 19, 1 riehtig als einen Versuch,

das Donnerrollen nachzaanmen und dadareh Ge-
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witter hervorzurufen, erklart. Und das Zeugnis
des Fulgentius, das diesen Eitus der etruskischen
Doktrin zuschreibt, tragt alle Spuren der Echt-
heit (s. §.25).

n. Libri haruspicini.
§ 20. Die auf den Tages zuruckgefuhrte Lehre

von der Eingeweideschau war der urspriinglichste

und wesentlichste Bestandteil der etruskischen

Disziplin. Haruspex ist der Titel des Priesters,

auch wenn er fulgura oder ostenta behandelt, und
haruspicina bezeichnet oft die ganze Disziplin

(Cic. div. I 91. II 28. 37 u. 6.). Aber in engerem
Sinne ist haruspex der extispex (Cic. div. II 109
haruspices et fulguratores et interpreter osten-

torum), und die Biicher von der Eingeweideschau
heifien libri haruspicini (div. I 72). In dieser

Kunst waren die Etrusker anerkannte Meister

(Cic. div. 1 73 extorum cognitioni se maxime de-

diderunt. Ygl. die Etymologie Yarros Isid. XIY
4, 22 Tuseia . . Ajio zov frvoai). Sie verstanden

die Sprache zu deuten, die die Gotter durch be-

stimmte Zeichen der Eingeweide redeten (Tib. II

5, 13 lubrica signavit eum deus exta notis) und
so Prophezeiungen zu machen, wahrend die EOmer
bei jedem Vorhaben nur untersuchten, ob die exta

in Ordnung waren oder nicht, um zu wissen, ob
die Gottheit zustimmte (iitare) oder nicht (non
perlitatum est), d. h. sie stellten an den Gott
eine Frage, die er mit ja oder nein zu beant-

worten hatte (Cic. div. II §2 quando ea nos extis

exquirimus? aui quando aliquid eimmodi ab
hantspice inspectis extis audivimus ?). Der
etruskische Terminus ist deshalb consulere exta,

der romische inspicere exta (Serv. Aen. IV 64
aruspices enim exta consulere dieuntur, eum
inspiciuni). Wie bei den rfimischen auspicia
impetrativa die legum dictio, das Fragestellen,

sehr wichtig war, so mufiten die Romer auch bei

der Opferschau im voraus beatimmen, von welchem
Viotte sie Antwort zu bekommen wiinschten, und
konnten mit einem Opfertiere nur diesen Gott
befragen (Liv. XLI 14, 7: immolantibus lovi

singulis bubus. Cic. div. IT 38 cum plwribus
diis immolatur, qui tandem evenit, ut Utetur
aliis , aliis non Utetur? . . . ut Apollinis exta

bona sint, Dianas non bona. Liv. XLI 15, 4
ceteris dis perlitatum ferttnf, Saluti Petilium
perlitasse negant). Dagegen hat die Bronzeleber

von Piacenza (s. § 14) mit ihren Regionen und
Gottemamen uns gelehrt, dafi die Etrusker den
Gottern bestimmte Wohnungen an der Leber so

wie am Himniel zugeteilt haben. Sie konnten
also nach dem Platz jedes Zeichens entscheiden,

welcher Gott zu ihnen aus den Eingcweiden sprach
(Plin. n. h. XI 195 haruspices fel Neptuno et

liumoris potentiae dieavere).

§21. Hostiae animales und consulta-
toriae. In der etruskischen Opferlehre unter-

schied man hostiae animales und eonsultatoriae
(Serv. Aen. IV 56 duo enim genera hostiarum
sunt: unum in quo voluntas dei per exfa ex-

quiritur; alterum in quo sola anima deo sacra-
tur : unde etiam aruspices animales hostias ap-
pellant = Macrob. Sat. HI 5, 1 ; ebd. 5 vel ani-
?nalibus vel consultatoriis. Serv. Aen. Ill 231
animales hostiae, quae tantum immoiantur ; Y
483 meliorem : aptiorem, nam animalem hostiam
dat; Georg. IV 539 ut tantum oeddantur; Aen. IV

64 aruspices exta consulere dieuntur). Mit den
eonsultatoriae wird die ganze folgende Untersu-
chung sichbeschaftigen. Die animales, derenLeben
und Seele den Gottern geweiht wurde, ohne dafi

man die exta priifte, ftihren uns auf die mysti-

schen Lehren, die die etruskische Religion der

Orphisch-pythagoroischen Doktrin verdankt und
in den Acherontischen Buchern aufgezeichnet

hatte: durch Opfer bestimmter Tiere , die ge-

10 wissen Gottern dargebracht wurden, konnten die

menschlichen Seelen zur Unsterblichkeit gelangen
(Arnob. a. n. II 62 Etruria libris in Acheron-
iicis pollicetur, eertorum animalium sanguine
numinibus eertis dato divinas anim,as fieri et

ab legibus mortalUatis educi. Ygl. Serv. Aen.
Ill 168 Labeo in libris qui appellantur de diis

ammalibus - - a it esse quaedam sacra
,
quibus

animae humanae vertantur in deos, qui appel-

lantur animales, quod de animis fiant. hi autem
20 sunt dii pennies et viales). Diese Seelen sind

diejenigen, die am letzten Ziele der Seelenwan-
derung, der Vergotterung, angelangt sind (Furt-
w angler Gemmen III 259). Auf etruskischen

Gemmen erscheint hauftg Hermes-Turm als der

Gott, der die Seelen aus der Unterwelt herauf-

holt und zuneuemLeben erweckt (Furtwangler
Gemmen III 203. 254ffi). Martianus Capella II

142 lafifc die durch einen Trank unsterblich gc-

machte Philologia danken, daB sie nicht erst in

30 die Unterwelt habe hinabsteigen mussen, um durch
solche Opfer heraufgezaubert und unsterblich zu
werden (quod nee Vtdium cum uxore conspe-

xerit, sicut suadebat Etruria ; s. M tiller Etrusk.
II 94, 42),

Zwei Arten dieser sacra Acheruniia oder

Proserpinae unterscheidet Servius Aen. VI 149
unum mcromantiae . . . aliud sciomantiae . . .,

in neeromantia . . . sanguis est necessarius, in
sciomantia vero, quia umbrae tantum est evocatio,

40 sufficit solus interitus. Von etruskischer Necyo-
mantie sprechen -Tertulliau apol. 13, Clemens
Alex, protr. 11 P.

§ 22. Probatio und Consultatio, Fiir

die aufiere Prufung der Opfertiere ist nichts fur

die Etrusker Eigentumlich es iiberliefert. Denn
die Bestimmungen , daB das Tier gesund sein

muBte (Serv. Georg. Ill 491 colligi nisi ex sana
mctima futura non possunt) und nicht am Altar

Widerstand leisten durfte (Serv. Georg. II 395;
50 vgl. Aen. IX 624. Macrob. Ill 5, 8), sind allge-

meine Opferregeln. .

Bei der Befragung der exta kamen, soweit

die Texte Auskunft geben, nur Schaf und Eind
(Kalb) in Betracht. Von diesen ist jedoch das

Schaf die cigentliche liostia consultatoria. Die
Bronze von Piacenza, sowie die Alabasterleber

von Yolterra (s. Thulin Eeligionsgesch. Versuche
u. Vorarb. II 4 Taf. Ill 2), gehoren Schafen (L.

S tied a Anatomisch-archaol. Stud., Wiesbaden
60 1901, 17), wie auch die erhaltenen babylonischen

Lebern.

Urspriinglich untersuchten die H. , wie die

Chaldaer, nur die Leber und die Gallenblase.

Plinius bezeugt, daB sie erst im J. 274 v. Chr.

angefangen haben, das Herz zu prufen (u. h. XI
186). Die Lungen erwahnt erst Cicero (div. I

85). Die Leberschau ist aber so vorherrschend,

daB exta, wenn nicht naher bestimmt, immer auf



die Leber zu beziehen ist (z. B. Plm. n. h. XI
189 caput extorum = caput iecoris u. 0.).

§ 23. Die Leber. Bine kranke, verkiim-

raerte Leber verkundigt Ungliick (Lucan. I 618
terruit ipse color vatem. . . . tube ieeur madi-
dum. Sen. Oed. 357 tabidum), eine ungewOhn-
lich groBe Gliick und Zuwachs an Macht (Obseq.

69 Gaesari . . . immolanti duplicia exta ap-

paruerunt. Secutae sunt cum res prosperae.

Plin. n. h. XI 190 Augusto . . . ioeinera repli-

cata intrimecus ab ima fibra reperta sunt, re-

sponsumque duplicaturum intra annum impe-

rium — Sueton. Aug. 95 ita enim oh nimiani
magnitudinem se replicuerant exta, ut duplicia

viderentur = Cass. Dio XLV 35 Strza rjizaxa.

Verdoppelung des Vermogens Plin. ep. II 20, 13).

Gunstig -war gleichfalls eine starke Haut um die

Leber (Amraian. Marc. XXII 1, 1 operimento

dupliei), ungiinstig eine diinne (Sen. Oed. 361

tenuis membrana).
In der etruskischen Leberschau unterscbied man

drei Teile der Leber, namlich caput ioeineris,

pars familiaris und pars hostilis sive inimica.

1. Caput ioeineris, der Processus pyrami-

dalis oder caudatus (fruher lobus Spiegelii ge-

nannt) , war der Hauptgegenstand der Unter-

suchung (Gic. div. LT 32 caput iecoris ex omni
parte diligentissime considerant). Sowohl auf

der etruskischen Bronzeleber, als audi auf der

babylonischen Terrakottaleber (Brit. Mus. Bu.

89 — 4— 26, 238; s. Thulin E.B. II Taf. II)

ist es eine dreiseitige Pyramide, die die natur-

liche Form stilisiert wiedergibt (die Spitze ist

im natiirlichen Zustand henintergebogcn). Aber
es variiert sehr stark , und ist deshalb fur die

Mantik um so ergiebiger (Plin. n. h. XI 189

caput extorum — magnae varietatis). Dasselbe,

was von der Leber im ganzen gait, fmden wir

auf das caput ubertragen. Ist es besonders groft,

so bedeutet das Gliick (Liv. XXVII 26, 13 Mar-
cellus 208 v. Chr. prima kostia caesa iecur sine

capite inventum, in sceunda . . . auctum ctiam

visum in capite; nee id sane karuspici placuisse,

quod secundum trunea et turpia exta nimis
taeta apparuissent. Plut. Marc. 29 ij ts xacpaXr]

juiye&og imeQ<pvsg arsons. Pirn. n. h. XI 189 ge-

minum caput. Val. Max. I 6, 9 caput ioeineris

duplex), sein Fehlen oder eine verkummerte Form
veTkiindigt grofites Ungliick, besonders den Tod
(Cic. div. LT 32 nihil (haruspices) putant accidere

potuisse tristius). Kein Zeichen erscheint haufiger

als dieses caput defuit oder non inventum est

(Lit. XXVII 26, 13. XXX 2, 13. XLI 14, 7. 15, 3.

Obseq. 17. 35. 47. 52. 55. Plin. n. h. XI 189).

Ein Spalt in ihm bezeiebnet Umwalzungen: in

Ovid, met XV 794 die der Burgerkriege nacb
dem Tode Caesars, Liv. VIII 9, 1 (s. u.) den Tod
des Decius. Aber dem Unglucklichen verspricht

dieses Zeicben eine Wendung zum Bessern (Plin.

n. h. XI 190 caput extorum tristis ostenti eae-

sum quoque est praeierquam in sollicitudine ac

metu. tune enim peremit euros). Zwei Hanp-
ter deuten auf Zwiespalt (Lucan. I 626f.). Seneca
Oed. 359-361 verbindet mehrere Ungluckszeichen

:

capita bina . . . utrumque eaesum tenuis abscon-
dit caput membrana. Dagegen war eine kranz-

ahnliche BUdung auf dem caput ein Siegeszeichen
(Plut Sulla 27, 6. Augustin. c d. II 24). VgL

Jastrow Belig. LT 306 ,oben — gut, unten —
schlecht*.

Wie die Leber selbst, so hatte auch das caput
eine pars familiaris und eine pars hostilis, Liv.

VLTI 9, 1 Decio caput ioeineris a familiari parte
eaesum haruspex dieitur ostendisse: alioqid
aeeeptam dis hostiam esse, d. h. auf den Decius
selbst bezog sich das Ungliickszeicben, sein Heer
siegte.

10 In der griechischen Hieroskopie bezeichnet

Xofiog speziell das caput iecoris, und tjtkiq alofiov

oder tsga alofia ist der Ausdruck fur caput deest.

Aus Nic. Tber. 560 rjaatcg axgorarov x&qtiat

kofiov, og T£ TQane'Qrig EKtpvsxai gebt bervor, da6
der ganze Lobus caudatus mit den beiden Er-

bohungen, dem Processus papillaris und pyrami-
dalis, toaitsta hieB. Auf der erwahnten babylo-

nischen Leber ist er durch eine hohere Lage an-

gegeben. Der Pyramidalfortsatz selbst, der in

20 den Omentexten eine ganz hervorragende Rolle

spielt, beiBt
7
Horn der Hand' = ,'Finger

1 (Schu-Si
= uhdnu), aber auch ,Kopf der Leber* (Sag-Ur
= resell icabitti), der ganze Lobus mit den beiden

Erhohungen ,Mitte der Leber' (Jastrow Die
Eelig. Babyloniens II 230f.). Von Bedeutung ist

jedocb nur der Pyramidalfortsatz , der in rOmi-

scben Texten allein in Betracbt kommt, obgleich

auf der Bronze auch der Warzenfortsatz vor-

handen ist.

30 2. Pars familiaris und hostilis. In den

ausfiihrlichen Texten der chaldaischen Leberschau

berrscbt durchgehend das Prinzip ,rechts = giin-

stig, links = ungunstig'und ,recbts auf denFragen-

den beziiglich, links auf den Feind 1 (Jastrow
Die Eelig. Babyloniens II 238. 244 u. &.). Auf
die Frage Ciceros div. II 28 quo modo est con-

latum inter ipsos {haruspices), quae pars inimica T

quae pars familiaris esset? ist die richtige Ant-

wort: sic haben es von anderen gelernt. Ein un-

40gunstiges Zeichen auf der pars familiaris ist

dem Fragenden ungiinstig (Liv. VIII 9, 1 ; s. o.).

Ein gutes Zeichen auf der pars hostilis ist dem
Feind gunstig , dem Fragenden also gefahrlich

(Sen. Oed. 362 hostile valido robore insurgit latus

septemque venas tendit. Lucan. I 621 venasque

minaces hostili de parte videt , d. h. die pars

hostilis war kraftig entwickelt).

DaB cella der Terminus technicus der H. fur

pars (hostilis oder familiaris) gewesen ist, sagt

50 der Scholiast Comm. Bern, zu Lucan. I 621 (s. o.):

diversae venae sunt, quas aruspices cellas dieunt,

kostium, amicorum et alia huiusmodi. Gum
erqo aspiciunt ioeinera, intelligunt quae cella

nee eat (iaceat corr. Usener mit B), quae pars

saliat (s. Blecher De extispicio 173). Statt der

sinnlosen Worte diversae venae sunt empnehlt

Otto DLZ 1909, 1042 die Lesung Bs venas in

duos partes dividebat; dann miissen aber die

Worte et alia huiusmodi gestrichen werden.

60 Die naturlicbe Scheidung in einen rechten

und einen linken Lappen ist auf der Bronze von

Piacenza beiderseits aurchgefuhrt (s. KOrte BOm.
Mitt. XX 357). Es fragt sich nur, ob diese Teile

mit den partes familiaris und hostilis identisch

sind. KOrte meint w>; aber er scheint mir das

starkste Argument dagegen aelbat segeben zu

haben, indent er festgesteUt hat, dafi jene Schei-

dungslinie zugleich die Ostwestlinie i»t (a. a. O.

360f.). Daraus folgt n&mlien, da die 16 Band-
regionen der Leber zweifellos in Beziehung zu den
16 Himmelsregionen stehen , dafi auf der Leber
wie am Himmel die Westseite die ungunstige,

und also der obere Teil der beiden Lappen die

pars hostilis ist, die Ostseite die giinstige: also

der untere Teil der Lappen pars familiaris. Die

Gfitternamen der Bronze, die wir deuten konnen,

stimmen nur zu dieser Annahme (Thulin E.D. II

28). Dieses Kesultat fallt jetzt umsoweniger auf,

als Jastrow (Die Relig. Babyloniens 11353,4)
festgestellt hat, daB in der chaldaischen Leber-

schau die Bestimmungen ,rechts' und ,links' sich

nicht auf den rechten und linkeTi Lappen, sondern

auf den oberen und unteren Teil beziehen: der

Priester hielt den rechten Lappea sich zugewandt,

als er die Leber beobachtete.

§ 24, Fissa oder Strcifen auf der Leber-

flache. Sehr wicbtig war in der Haruspicin die

Beobachtung der fissa (Cic. nat. dcor. LTI 14

quis invenit fissum iecoris?; div. I 16 quid

fissum in exits, quid fibra valeat atcipio. I 118

singulis iecorum fissis. Fronto p. 137 Naber

sieut in extis diffis(&ya plerumque minima et

tenuissima maximas significant prosperitates).

Nach deTen Erscheinung auf der pars familia-

ris oder hostilis nannte man sie fissum fami-
liare oder vitale (dem Leben drohend) : Cic. div.

II 28 . . . quod fissum pericidum, quod commo-
dum aliquod osienderet ; 32 fissum familiare et

vitale tractant. Ein fissum. brachte Gewinn, ein

anderes Verlust (Cic. div. II 34. 32).

Solche Streifen oder kleine Spalten erscheinen

besonders auf den Schafslebem sehr haufig. In

den chaldaischen Texten werden sie so oft be-

riicksichtigt, daB Boissier Choix de Textes 120

mit Recht sagen kann: ,Les haruspices assyriens

sent des ,fissieulfitores
i

'. Je nach der Zahl und
dem Erschcinungsort gaben sie giinstige oder

ungiinstige Zeichen.

§25. Fibra. Fibra, haufiger fi.brae, ist das

Wort der Dichter fur exta oder iecur. Als Ter-

minus technicus soil es die Spitze (der Leber)

bedeuten nach Serv, Georg. I 120 ioeineris ex-

tremae partes fibrae a nonnullis appellantur

(vgl. Cic. div. I 16 quid fibra valeat, acczpio,

Plin. n. h. XI 190 ab ima fibra. Lucan. I 622

fibra pulmonis latet); nach einer anderen Version

Serv. a. a. 0. fibrae per iecur, id est venae quae-

dam et nervi. Wenn die fibrae rot waren, drohte

Dtirre: Fulgentius germ. ant. Helm p. 112, 11

Labeo, qui disciplines Etruseas Tagetis et Bad-
tidis quindeeim voluminibus explanavit. ita ait :

,Fibrae iecoris sandaracei coloris dum fuerint,

manales tunc verrere opus est petras'. Analoge
Beispiele der chaldaischen Denkmaler haben mich
dazu bewogen, dieses Zitat, das den lapis mana-
lis der etruskischen Disziplin zuteilt, fur echt

zu halten (s. Thulin E.D. LT 48f.).

§ 26. Die Gallenblase war besonders dem
Neptunus und dem Mars geweiht. Denn Plinius

sagt n. h. XI 195 Taurorum felte aureus duci-

tur color. Jiaruspices id Xeptuno et umoris po-
tentiae dicavere geminumque fuit divo Augusto,

quo die apud Actium vicit. Und auf der Gallen-

blase der Bronzeleber ist der Name maris voll-

standig, von ne&uns nur der Anfangsbuchstabe
eingeritzt (Thulin E.D. II 21; s. ebd. und 45

die Ubereinstimmung mit chald&ischerVorstellung.

Vgl. Jastrow Die Relig. Babyloniens II 305 ,eine

Vertiefung am Kopfe des Gallenblasengangs be^

deutet RegenguB'). Eine sehr grofie {geminum)
Blase verkundigte demnach einen Seesieg. Ein fel

nigrum war dagegen ein b6ses Zeichen (Sen. Oed.

358). Aus Cic. div. II 32 ab aqua aut ab igni peri-

cula monent (haruspices) scheint hervorzugeben,

daft ein fel rubrum Feuersgefahr prophezeite.

10 §27. Herz und Lungen, Als man anting,

diese Organe mit zu beobachten, ubertrug man
auf sie die Prinzipien der Leberschau. Das Fehlen

des Herzens war Vorzeichen des Todes (Cic. div.

I 119 Caesar und Spurinna) , ein krankes Heiz
gleichfalls ein bflses Omen (Sen. Oed. 356 cor

marcel aegrum. Lucan. I 624 cor iacet). Eine
Fettbildung um die Spitze verkundigte aber Gliick

(Plin. n. h. XI 186 in corde summo pinguitudo

quaedam est laetis extis); s. o. § 23, 1.

20 Ein Spalt in der Lunge (vgl. caput eaesum)
notigt zum Aufsehiib (Cic. div. I 85 quid enim
habet haruspex cur pulmo incisus etiam in bonis

extis dirimat tempus et proferat diem?). Ein

fissum vitale (s. § 24) beschreibt Lucan. I 622

pulmonis anheli
\
fibra latet pareusque secat

vitalia limes. Fibra latet entspricht dem caput

defuit.

§ 28. Die Extispicin und dieBlitzlehre.
Den Zusammenhang zwischen diesen beiden Teilen

30 der Disziplin erkennen wir schon an den 16 Band-

regionen der Bronzeleber, die den 16 Regionen

des Himmels entsprechen. Auch die Termino-

logie war zum Teil gemeinsam. Mit den ful-

gura § 16, 3 vergleiche man die muta exta (Fest.

Paul. 156 ex quibus nil divinationis animad-
vertebant), mit den fulgura auxiliaria die exta

adiutoria (Fest. 157 ab infeendio ut caveamus
aut) a mneno . . . finium demimdionem) ; den

fulgura regalia entsprechen die regalia exta (Fest.

40 289 quae poteniibus insperatum honorem polli-

centur, privatis et humilioribus hereditates, filio

familiac domiivationem). Die im letzten Beispiel

enthaltene Doppeldeutung, die eine fur die Regie-

renden und ien Staat, die andere fur Privatleute

und Leute niedrigen Rangs, zeugt von auffallen-

der tibereinstimmung zwischen der etruskischen

und der chaldaischen Divination (s. Jastrow II

246 und Anm. 1. 258).

Besondere Beachtung verdienen drei ganz ahn-

50 liche Antworten, die die H, den Consuln gaben,

als diese im Auftrag des Senats vor dem Anfang
eines neuen Krieges opferten (hostiis maioribus)

und um einen glucklichen Ausgang baten: Liv.

XXXI 5, 7 (200 v. Chr. gegen Philipp) haruspices

respondere laetaque exta fuisse et prolationem

finium victoriamque et triumphum portendi;

XXXVI 1, 3 (191 gegen Antiochus) . . terminos

pop. Rom. propagari: vietoriam ac triumphum
ostendi. XLII 30, 9 (171 gegen Perseus). Diegegen

60 H. wuBten. daB der Senat keine ungiinstigen

Antworten annahm (Liv. XLI 15, 4 senatus . . .

usque ad litationem sacrifieari iussit) und ver-

standen dessen Wunsch naehzukommen. Wie bier

nur die Deutung , nicht die Zeichen , aus denen

sie herausgelesen wurde, mitgeteilt werden, so

auch in Liv. XXVII 16, 15. Tac. hist. I 27.

Suet. Galba 19: die H. warnen vor Hinternalt.

Sallust. bell. lug. 63, 1 magna atque mtrabUia.
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§ 29. Die Ritualbtlcher, der umfangreiehste

Teil der Disziplin, enthielten Bestimmungen liber

die Anlage der Stadt und der Tempel (Fest. 285),

die Teihmg des Landes (limitatio Agrim. p. 27.

166. 303), die Staatsverfassung und das Rechts-

Tvesen (Fest. 285. Serv. Aen. I 2); ferner die

Schicksals- und Todesbuchcr (libri fatales, Aehe-

runtid Cens. 17, 5. 11, 6. 14, 6. Serv. Aen. VIII

398. Ill 168. Arnob. II 62) und die Ostentaria 10

oder die Lehre von der Deutung und Siihnung

der Ostenta.

§ 30. Der Stadtgriindungsritus. Die

etruskische Okkupation des nach diesem Yolk

benannten Landes wird durch die Anlage groBer

und starker Stadte bezeichnet, von denen aus die

Minoritat der Eroberer das Land beherrschte.

Die Ausgrabungen in Marzabotto (Monum. antichi

d. Lincei I), der etraskischen Stadtanlage des

6.—5. Jhdts., haben uns gelehrt, daB die Romer 20

das Schema ihrer Koloniestadte den Etruskern

verdanken, und Rom selbst ist wahrscheinlich eine

etruskische Griindung (Schulze Eigcnnam. 571ff.

582).

In der romischen Literatiir wird aber nur er-

wahnt, daB die Romer die Grundungszereinonie,

den ritus etruseus, von ihren Nachbarn im Norden
iibernommen haben. Mit einem Pflug, vor dem
em Stier rechts und eine Kuh links angespannt

waren , und dessen Zahn aus Erz war , bezcich- 30
nete der Grander den Umkreis der Stadt. Die
Schollen, die alle nach innen fallen mufiten. und
die Furche stellten Wall und Graben vor, an
deren Stelle spiiter die Mauer trat. An der Stelle,

wo spiiter ein Tor sein sollte, hob man den Pflug

empor, um sie profan zu lassen, wiihrend die

Mauer selbst heilig war, weil auf geweihtem
Eaiim (pomerium) aufgefuhrt (die Belege Thu-
lin E.D. Ill 5-8).

§ 31. Pomerium war der geweihte, beider-40

seits durch clppi bezeichnete Landstreifen, auf

dem die Mauer stand una der zugleich die sakrale

Grenze der Stadt vertrat (Liv. I 44, 3 locus quern

in condendis urbibus quondam fflrusei
,

qua
murum ducturi erant, certis circa tcrminis in-

augurate conseerabant, lit neque intertore parte

aedificia moenibus continuarentur
,
quae nunc

vukfo etiam coniungunt. et extrinsecus puri o,li-

quid ab Jiumano cultu pateret noli). Aus Ver-

teidigungsrucksichten also entzog man urspriing- 50

lieh beiderseits um die Mauer herum dem Privat-

gebraueh einen freien Eaum; der innere wurde
aber allmahlich bis zur Mauer bebaut und das

lateinische Wort pomerium selbst (pos-moiriom)

bezieht sich nur auf die auBere Seite hinter der

Mauer (Messala augur hei Gell. n. a. XIII 14, 1

... locus intra agrum effatum [s. Wissowa
Relig. 456] per totius urbis circuitum pone
tnuros regionibus certis determinatus, qui facit

fmem urbani ausptoii. Varro de 1. 1. V 143 post 60

ea [sc. fossam et murum] qui fiebat wbis ,urbis
l

principium , qui quod erat post ?nurum post-

moerium dictum. Fest. 249 Gato . . . quasi
promerium. Plutarch Romulus 11 . . . ncofiqQior

olov oTtio&tv Ttlzovg. Tac. ann. 12, 24).

Die sakrale Bedeutung dieses den Etruskern
entlehnten Pomeriums als Grenze der stadtischen
Anspicien bestand in der rttmischen Angurallehre,
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auch nachdem der Zusammenhang mit der Mauer
verwischt war, so daB es Maueni ohne Pomerium
und Promerium ohne Maueni gab (vgl. Valeton
Mnemos. XXV 144. Cic. nat. deor. Ill 94).

§ 32. Mund us. Nach der Schilderung Plu-

tarchs Rom. 11 (fiod-Qog ya@ wQvyr] Jtegl to vvv

Kofihiov xvxXojEQrjs ajta.Q%ai xe jtavrcov
t

oaois

v6[iq> ah> d>g xaXotg sxqcjvto, <pvcsi <5' o>£ avay-

xaiotg, aTistsdvoav ivzav&a . . .) und Ovids fast.

IV 819ff. fing die Stadtgriindung damit an, daB
man eine Grube schuf, in die man Erstlinge

der Feldfruchte und Erde aus der Heimat hinein-

warf. Dieser Akt. der dem Umfurchen vorher-

ging, vertrat daa crste Bauopfer, das man dar-

brachte, um die Huld der Erdgottheiten zu ge-

winnen, und die Grube hieB mundus (Plut. a. a.

O. xaXovoi dt-: toy fio&gov zovtov, <p xai %pv oXvfi-

tiov dvo/iiaTt povvdov), wie alle Opferstatten fuT

die Gotthciten der Erde oder der Unterwelt. Auf
dem Palatin vcrehrte man bis in spate Zeit hinein

(Ri elite r Topogr. 118) unter dem Xamen Roma
quadrata das Denkmal der ersten Griindung Ronis,

in dem man alle a (Pflug, Joch u. a.) aufbewahrte,

was bei dem Griindungsakt boni ominis causa

zur Verwendung gckommen war (Eest. 258 s. qua-

drata Roma). Es ist ja moglich, daB man dies

Denkmal ubcr der Grube, die mit Erde gefullt

wurde (Plut. s. o. Ovid. fast. IV 823 fossa reple-

tur humo pknaeque imponitur ara), errichtet

hat. Aber Plutarch verlegt dann falsch seinen

mundus auf das Comitium. Die auf sein Zeugnis

gebautcn Versuche, in den Funden des ,Romulus-

grabs' das Denkmal der zweiten Griindung Roms,
d. h. der Vicrrcgionenstadt, zu erkennen, schweben

in der Luft. L>er von Cato (Fest. 154 s. mundus)
beschriebene , drei Tagc des Jahres geoffhete

Mundus, die Wohnstatte der Di Manes (= aedes

Orel Heliogab. 1 , 6 ?), den man allgemein wegen

Plutarch mit Roma quadrata willkiirlich gleich-

stellt, hat mit der gefiillten Grube Platarchs

oder iiberhaupt mit dem Griindungsritus nichts

zu tun. tjber einen der Catonischen Beschrei-

bung des Mundus entsprechenden unten gewolbten,

14,5 m tiei'en Pozzo in der Nahe von Bolsena,

s. Mon. ant. XVI 1906, 169-240.

§ 33. Tempelbau und Tempelweihe.
Die Ritualbucher gaben nach Festus 285 an : quo

ritu . . . arae aedes sacrentur. Diesen Ritus er-

wahnt nur Tacitus hist. IV 53 da, wo er die

Wiederherstellung des capitolinischen Tempels

im J. 70 beschreibt. Nach den Vorschriften

etniskischer H. wurden zuerst die Rcste des alten

Tempels ins Wasser geworfen. und der Grund fur

den neuen auf dem alten Platz zurecht gemacht,

dann Opfer in den Grund geworfen, in den dann

der Grundstein feierlich hinabgelassen wurde (da

dieses Hinabwerfen des Opfers aus chaldaischen

Texten uns wohlbekannt ist — Perrot-Chipiez
LT 332 — , so sehe ich kemen Grand, zu be-

zweifeln, daB auch der orientalische Ritus der

Grundsteinlegung von den Etruskern ubemommen
worden ist).

Die Vorschriften der H. erstreckten sich aber

auch auf den Ban ^nnd die Form des Tempels.

Die Tarquinier sollen etrusMsche Seher fttr den

Bau des capitolinischen Heirigtums «i Rate ge-

zogen haben (Liv. I 55, 1), und die Baureste

stellen noch den etruskwehen Einflnfi klar (Wis-
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sowa Relig. 36). Bei der Wiederherstellung gait

die Vorschrift nolle deos mtdari veterem formam
(Tac. a. a. O.), die ubrigens auch in chaldaischen

Texten erscheint (Jastrow Die Relig. Babylo-

niens II 144). Auf die Anlage der Tempel be-

ziehen sich die erhaltenen Notizen aus der etruski-

schen Disziplin. Nach Sen'. Aen. I 422 waren m
jeder ritu gegrtindeten Stadt drei Tempel erfor-

derlich, namlich die der capitolinischen Trias lup-

naruspices ^aw

514), hatte also ihr Viertel und ihr Heiligtom,

Aber die lokale Absonderung der Gentes lieB sich

nicht aufrecht halten, und aus den drei Tempelr*

wurde zunachst ein dreizelliger. Da der Stadt-

plan mit drei Toren schon in einer altitalischen

und voretruskischen Ansiedlung, dem kreisrunden

Stadtchen auf Monterado (bei Orvieto) mit Ein-

gangen gegen Norden, Siiden und Osten, gefunden

worden ist (Mon. ant. IV 44), so haben die

piter-Tina, Minerva-Menrva , luno-Uni, ohne 10 Etrusker jene Lehre wohl ^™s™™f™^K .,, ___,' .-u._j j„_ „-„««««„u„i, nT. Pi«fai. ^ni+.nlni«(>bp Gnttftrtnas fertiof nach Itahen mit-
Zweifel entsprechend der ursprtinglichen Eintei-

lung der Stadt in drei Tribus (s. u. § 35). Aus

den drei Tcmpeln ist aber nachher ein dreizelliger

geworden (Rom, Falerii, Signia, Felsina). Den

tuskanischen Tempel beschreibt Vitruv IV 7ff.,

woruber s. Th. Wiegand La Glyptotheque Ny
Carlsberg, Teste II 1—32. Die erhaltenen Tem-

pelreste weisen wechselnde Siidorientierung auf

(Timlin E.D. HI 45).

capitolinische (Tdttertrias fertig nach Italien mit-

gebracht; fur die zwei Gfitter jener Trias hatten

sie nicht einmal eigene Namen, sondem haben

die italischen aufgenommen (luno, Minerva —

uni, merbrva).

Vom 6. Jhdt. an haben aber die Etrusker, wo

es das Terrain erlaubte, die Lehre der Limitation

auch auf den Stadtplan verwendet. Die 1883

und 1888/9 ausgegrabene etruskische Koloniestadt

Nach Vitruv I 7, 1 s'clirieben ferner die etruski- 20 Felsina (bei Marzabotto
,

siidlich von Bologna,

en Bucher vor, daB die Tempel der Venus, Mon. ant. I 249-422), die vom Ende des 6. bis
schen —~— . ~-, — - L

des Mars und Vulcanus aufierhalb der Stadtmauern

liegen mufiten, um GenuBsucht, innere Streite

und Feuersbrunst von der Stadt fern zu halten.

§ 34. Limitation. Die Romer haben nach

Varro die Kunst der Limitation von den Etruskern

gelernt (Agrim. 27. Frontin limitum prima origo

sicut Varro deseripsit , a disciplina Mrusca;

quod aruspiees orbem ten-arum in duas partes

zur Wende des 5./4. Jhdts. von Etruskern be-

wohnt war. zeigt namlich eine rechteckige von

Oardo (Suden—Norden) und Decumani (Osten—

Westen) durchzogene Stadtanlage, wie sie die

Feldmesser empfehlen (Agrim. 180, 2 decimanus

?naximus et cardo a civitate ori{un)tur et per

quattuor portas in morem castrorum ut viae

amplissimae limitibus diriguntur. Haee est

dimserunt dextram appellaverunt (quae) septen- 30 eonstotwmdorum hmitum ratio pulehemma).
. • . 1 j. „ _-f_*„H* ™.«. ^ ™«a~;^;««« u*oh riPTn^plbflTi rpp-pimalWen Schema war dieNach demselhen regelmaBigen Schema war die

etruskische Stadt Capua im 6. Jhdt. angelegt

worden (KOrte Etrusker 751. Be loch Campa-

nien 296ff.), ebenso wie die Griechenstadte dieser

Landschaft (Neapolis, Puteoli, Surrentum, Be-

loch Campanien 66. 89. 128. 263) und Paestum.

Die Hiigelstadte Etruriens, d. h. die groBe

Hauptmasse der etraskischen Stadte scheinen, so

move 7ikw* wnpu* *ww- weit wii sie kennen, ganz von der Form des

Das Wort qruma selbst laBt 40 Felsens abhangig zu sein. Ihr mnerer Stadtplan

irioni subiaeeret, sinisiram quae a meridiano

terrae esse{t, ab oriente) ad oceasum, quod eo

sol et luna spectaret . . .). Ein auf die Heilig-

keit der Grenze beziigliches Bruchstiick der etraski-

schen Lehre ist in latcinischer Ubersetzung in

der Sammlung der Gromatici erhalten: die sog.

Weissagung der Vegoia (Agrim. 350 , .^ cum

autrni Juppiter terram Aetruriae sibi viwliea-

vit, constituit iussilque metiri eampos signari-

que agros usw.). Das Wort gruma selbst laBt

sich nur nach etraskischen Analogien aus dein

trriechischen yvwpova herleiten (Schulze S.-Ber.

Akad. Berlin 6. Juli 1905, 709), ist also sicher

durch etruskische Vermittlung zu den Rflmern

gekommen. Und das MaB acnua (120 QFufi )»

das mit dem lateinischen versus (100 UM)

konkurriert (Varro r. r. I 10. Agrim. 30, 9),

scheint ein etruskisches Wort zu sein. In der

etraskischen Limitationskunst herrscht Westorien-

ist jedoch noch nicht genau untersucht worden.

§ 36. Die Staatsvcrfassung. Nach Fest.

285 lehrten die Libri rituales quomodo tribus

curiae ccnturiae distribuantur, exercitus consti-

tuant(ur) ordiwntur ceteraque eiusmodi ad hel-

ium ac pacem pertinentia. Die romische Tradi-

tion verehrt den Etrusker Servius Tullius-Mastarna

(macstrna) als Schtipfer der romischen Verfassung

und Hecrordnung, und die etraskischen heiligen

tierunc (Agrim 27; s. 0.): die Anfangslinie war 50 Bucher gaben nach Festus Vorschntten uberstaat-

ja die von der auigehenden Sonne gebildete Schat-

tenlinie gegen den Westen. S. ferner den Art.

Limitatio.
§ 35. Der Stadtplan. In einer etrusco ritu

gegriindeten Stadt muBten drei Tore, drei StraBen

und drei Tempel sein (SeTv. Aen. I 422). Der nach

diesem Ritas gegriindeten palatinischen Stadt

schreibt Varro de 1. 1. V 164 drei Tore zu. Diese

Dreizahl der Tore, StraBen und Tempel setzt eine

liche Einrichtungen, die wir in Rom wiederfinden.

Die altesten Tribus Roms hatten etruskische

Namen (s. o. § 35K und das Wort tribus kommt

in iilterer Ze'it nur in etru?kisch beeinfluBtem

Gebiet vor (Kornemaun Klio 1905, 87. 6).

— Die acht hekannten Namen der Tomischen

CuTien sind teils lokaler, teils gentilizischer

Herkunft, wie die der attischen Demen und der

umhrischen ,decuria& {tekvias Iguv. Taf. Tib 1-7.

Dreiteilung der Stadt voraus, und eine solche 60 Schulze Eigenn. o43tf.). yn den
_

yier gentih-

ist auch ausdriicklich bezeugt sowohl fur die

etruskische Stadt Mantua, die drei Tribus hatte

(Serv. Aen. X 202), als auch firr das alteste Rom,

dessen drei Tribus Ramnes, Titles, Lueeres Namen
etruskischer Gentes tragen (Schulze Eigennam.

218. 581). Jede Tribus, die ursprunglich eine

sowohl gentile als lokale Einteilung bezeichnete

Varro de 1. 1. V 55. Meyer Gesch. & Altert H

zischen sind drei etmskisch: Velitia-velifrna,

Titia-titie, Faueia-<pauxa (Schulze 259 f. 218.

151a). Die Curien waren Unterabteilungen der

drei Tribus sowohl in Mantua nach Sen.-. Aen. X
202 als in Rom nach Cic. rep. n 8. — Centuria
(nach Analogie von decuria gebildet, Schulze

Eigenn. 545f.) ist wohl ursprunglich wie ahd,

kuntari (Bugge St. TV 341) ein Verband von
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100 Hofstellen, heredia, ungleicher GrOfie und
hat in dem unter etruskischem Eioflufl ent-

standenen Bodenrecht die Bedeutung von 100 be-

halten, wahrend keredium als MaB fixiert wurde
(= 2 Iugera oder 4 Acnuae). Vgl. Mommsen
Hermes XXVII 80f. iiber die wandelbare Einheit

centuria. Ob sie jemals im Hccre 100 Mann
bezeiehnet hat, ist unsicher trotz Festus 58.

Cber die etruskische Verfassung und Heerordnung
verweise icb auf die Darstellungen von Miiller

Etr. I 335ff. 364ff. Martha bei Daremberg-
Saglio Dictionnaire und Korte Art. Etrusker
o, Bd VI S. 754. Die romische Reiterei scheint

nach dem Vorbild der tuskulanischen im 7. Jhdt.

organisiert worden zu sein : die Schutzgotter des

Equitatus, die Castores, sind von der Etrusker-

stadt Tusculum nach Rom gekommen (Helbig
Hermes XL 101—115. Wissowa Relig. 217f.).

§37. Das Rechtswesen. Die Ritualbiicher

waren zugleicli das Gesetzbuch des Etrusker: das

ius civile hat sich aus dem. ius sacrum ent-

wickelt. Auf das Stadtrecht beziehen sich die

Worte des Festus 285 qua sanetitate muri, quo
iure portae. Den Meineid hat Tages mit Ver-

bannung des Frevlers und seiner Nachkommen
bestraft (Serv. A en. I 2 est en/i-m in libro qui
inscribitur terrae iuris Etruriae seriptum voei-

bus Tage (etrusk. Gen.) , cum qui genus a
periuris duceret, fato eztorrem et profugum esse

debere), Wer die Heiligkeit der Grenze verletzt,

wird der Strafe der Gutter anheimgegeben : er

wird schnell sterben samt seiner ganzen Sippe,

und sein Gut wird vom Ungliick heimgesucht
werden (Agrim. 350 der Spruch der Vegoia, der

mit den Worten propterea neque fallax neque
bilinguis sis. diseiplinam pone in corde tuo

endet).

Die Sehwurformel der Fetialen (Liv. I 32 . .

.

patriae compoiem me numquam siris esse) setzt

dieselbe Strafe des Eidbruches vorau.s. wie die

etruskische des Meineids. Der parrieida wurde
nach altromischer VeTordnung in einen Sack ein-

geschlossen und ins Meer geworfen (Dig. XLVIII
9, 9), der siearius und der venefieus nach Lex
Cornelia nach einer Insel deportiert (Dig. XLVIII
8, 3). Die Zwitterkinder wurden auf Befehl der

H. in einen Sarg eingeschlossen und ins Meer ge-

worfen , Erwachsene, die ihr Geschlecht gewech-

selt hatten, auf einer oden Insel ausgesetzt. Der
parrieida wird init Ruten eines Ungliicksbaums
gegeiflelt (Dig. XLVIII 9, 9). die prodigia werden

mit Ungliicksbaumen verbrannt (Maerob. Sat, III

20, 3}. Die Verbrecher werden demnach wie die

Prodigien behandelt und die romischen Strafen

sind mit den etruskischen Suhnungen identisch.

Diese Beispiele geniigen, sowohl um die Ent-

wieklung von im sacrum zu ins civile, als auch

um die Abhangigkeit des rfimischen Rechts vom
etruskischen klar zu stellen.

§ 38. Die Schioksals- und Todesbiicher:
Ubri fatales, Aeheruntioi. Uber die Vorstellungen

von Vergotterung der Seele durch geeignete Opfer
s. § 21. Durch gewisse Siihnriten kann auch der

Mensch die Bestimmungen des Fatums bis auf
zehn, der Staat bis auf dreiBig Jahre hinaas-
sehieben: den ersten Aufschub bewilligfce Tina-
Iuppiter , den aweiten die Schicksalsgottheiten
(Serv, Aen. VHI 398 sed sciendum secundum

aruspicinae libros et sacra Acheruntia, quae
Tages composuisse dicitur, fata decern annis qua-
darn ratione differri . . . primo loco a love di-
cunt posse impetrari, post a fatis. Sen. nat.
quaest. n 48, 1. Plin. n. h. II 139; s. o. § 16, 5 c).

Wie die Astrologen schrieben die H. der Ge-
burtstunde die grtfBte Bedeutung zu; es waren
nur nicht die Sterne allein, nach welchen sie das
Horoskop stellten : alle bedeutungsvollen, am dies

10 natalis gegebenen Zeichen bezogen sich auf das
ganze Leben des Menschen (fulgura perpetua, in
totam vitam fatidica, s. o. § 16 , 5 a). Mit dem
dies natalis stellten die H. den dies patrimonii
accepti und den dies matrimonii primi gleich

(Sen. nat. quaest, H 47. Plin. n. h. II 139). Sie

nahmen aber auch in ITbereinstimrmmg mit chal-

daischer und griechischcr Lehre (Censorin. 14,

4f.) regclmafiige Absehnitte des Lebens an: jedes

siebente Jahr sei kritisch (vgl. Cens. 14. 9), d. h.

20 dann sei besonders auf Gotterzeichen zu achten.

Die etruskischen lihri fatales rechneten 12 Hebdo-
maden; aber nur in den zehn, also bis auf sein

70. Jahr, kann der Mensch das Fatum durch
Suhnriten aufschieben. Dann darf cr nichts mehr
von den Gottern veriangen; wenn er noch zwei

Hebdomaden tiberlebt, ist seine Seele vom Kfirper

ausgeschieden, und die Gotter senden ihm uber-

haupt keine Zeichen (prodigia) mehr (Varro bei

Censorin. 14, 6).

30 Die zehn Hebdomaden hat schon Solon (Cen-

sorin. 14, 4, vgl. Arist. pol. VIII 15), die zwei
iiberschussigen tiigt auch der Peripatetiker Staseas

von Neapolis (erste Halfte des 1. Jhdts. v. Chr.)

hinzu, gewiB unter etruskischem EinrluB, Etru-

skisch ist die Verbindung der Hebdomaden mit
prodigia, deren Drohungen durch Suhnungen ver-

schoben werden konnten, etruskisch die Lehre
vom zelinjahrigen Aufschub. die sie auch fur die

Hebdomaden verwendeten.

40 § 39. Die Sakula. Die Lehre der lihri

fatales ist vom menschlichen Leben auf das Leben
des Staates ubertragen worden. Der Stadt-Staat

hat seinen dies natalis, und die am Griindungs-

tag gegebenen Zeichen beziehen sich auf seine

gauze Existenz (s. § 38). Der Staat lebt aber

wie der Mensch nur gewisse Zeit, und sein Leben
zerfallt wie das mcnschliche in Absehnitte oder

Sakula. deren Lange der hOchsten Lebensdauer

eines Menschen entsprechen (Censorin. 17, 2. 5).

50 Da aber damit keine bestimmte Zahl gegeben war,

so rnachten die Gotter durch besondere Zeichen

das Ende jedes Sakulums den Menschen bemerk-
lich.

Auch von diesen Abschnitten gilt die Lehre
vom zehnjahrigen Aufschub; es gab namlich im
ganzen nur zehn Sakula, quibus transaetis fiitem

fore nomtnis Etrusci (Varro, Censorin. 17, 6),

d. h. bis zum zehnten Sakulum konnte man die

durch ostenta saeeularia kundgegebenen Dro-

60 hungen des Fatums durch Suhnmittel beschwich-

tigen, dann durfte man nichts mehr von den

Gsttern veriangen.

Die Sakularfeiern sind also Sfihmingen der

ostenta saeeularia. Zwei solche Zeichen gind

ftberliefert: im J. 88 v. Chr. der scharfe klagende

Ton einer Trompete (Plat Sulla 7. Yairo bei

Serv. Aen. VIH 526), 44 t. Chr. em Komet (Serv.

Buc. LX 46). Ein drittes ivt g«wi6 die tertia
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manubia Iovis, da dieser verheerende Blite die

Lage des Staats und der Biirger vollig verandem

konnte (s. o. § 15 c). In jedem neuen Grofijahr

herrschen namlich andere Sitten und Verhaltnisse

(Plut. Sulla 7 to. yivij &iaq>sQOVta tots fttois ttal

roTg ij&eat). ^
In den J. 364 und 363 v. Chr. wurde erne

verheerende Seuche durch ludi more etrusoo und

<las Einschlagen eines Nagels gesuhnt (Liv. Vn
2f.). Dafi dieser Nagel ein Sakularnagel war,

erhellt aus den capitolinischen Fasten, die einen

dictator clavi figendi causa nicht nur bei dem

J 363, sondern auch 263 verzeichnen. Da aber

auch im J. 463 v. Chr. das Prodigium einer grofien

Seuche gesuhnt worden war (Liv. Ill 6, 2) ,
so

hat Mommsen Chronol. 2 176 mit Recht die

Worte des Livius VII 3, 3 repeiitum ex seniorum

memoria dicitur, pestilentiam quondam elavo ah

dictators fixo sedatam auf das J. 463 bezogen.

Eine verheerende Seuche war also ein ostentum

sateulare. DaB aber das Einschlagen eines Nagels,

ebenso wie die Spiele der etruskischen istri (Liv.

VDI 2, 6 ister Tusco verba ludius; vgl. <persu-

persona Skutsch Arch. f. lat. Lexic. XV 145),

ein etruskisehes Suhnmittel war, geht aus Liv.

VII 3, 7 hervor (Vulsiniis quoque claws in-

dices numeri annorum fixos in templo Nortiae

Etruscae deae eomparere, diligens talium monu-

mentorum auctor Gincius affirmat. Boissier

Society of biblical Archaeology 1902, 228 glaubt

den clavus auch in einem chaldaischen Text zu

erkennen). Die ersten romischen Sakularfeiern

waren also sicher etruskischen ITrsprnngs.

Kach den im 8. etruskischen Sakulum ge-

schriebenen Tuscae historiae betrugen die vier

ersten etruskischen Sakula je 100 Jahre, die fol-

genden 123, 119 und 119 (Varro Cens. 17, 6).

Wenn wir dem 8. dieselbe Lange 119 zuteilen

diirfen , so bekommen wir zwei Perioden von je

vier Sakula, die ersten lOOjiihrig, die letzten

120 jahrig. Der Trompetcnschall vom J. 88 n. Chr.

verkundigte das Ende des 8. Sakulums (Plut. Sulla

7; da es namlich nach Varro zehn Sakula gab,

so mussen die Worte Plutarchs owm to ovu-

Ttavxa ysrti auf die schon durchlebten sich be-

ziehen. Der Haruspcx Vulcan ius setzte ins J. 44

v. Chr. das Ende des 9. Sakulums nach Serv.

Buc. 1X46). Die etruskische Zeitrechnung
fing also nach der Tradition der heiligen Biicher

um das J. 967 v. Chr. an.

Die hundertjahrigen Sakula finden wir in der

romischen Geschichte wieder und zwar auch hier

eine tetraeteris. Mit dem J. 263 v. Chr. ist nam-

lich die alte Sakularsuhnung , das Einschlagen

eines Nagels verbraucht, und nach einer neuen

Ansicht geht das 5. Sakulum der Stadt erst mit

dem J. 249 zu Ende. In diesem Jahre wurden

nach Blitzprodigien zum erstcnmal ludi Tarentini

gemafi einem Spruch der Sibyllinischen Biicher

gefeiert (Varro bei Censorin. 17, 8). und die Be-

stimmuog getroffen uti ludi centesimo quoque

anno fierent. Diese Sibyllinische Feier wurde im

J. 146 v. Chr. wiederholt. Ob die H. auch bei

diesen Sakularfeiern beteiligt waren oder etwa

die Sibyllinischen Biicher etruskischen Einflufi

erfahren haben, bleibt nnentschieden. Im J. 44

oder43 verkundigte ein nener SibylliniBcherSpruch

dag Elide einer Weltepoche von viei llOj&hrigen

Sakula und den Anfang einer neuen ahnlichen

(Verg. Eel. 4, 4 ultima Cumaei venit iam ear-

minis aetas ; magnus ab integro saeclorum nasri-

tur ordo. Varro bei Augustin. civ. dei XXII 28,

s. Mommsen Chronol. 2 184). Aber auch die

H. nahmen in diesen Jahren einen Sakulumwech-

sel fiir Rom an (Vulcanius s. o. Appian. bell. civ.

IV 4). Ein Zeugnis von der Teilnahme der H.

an den Sakularspielen der Kaiserzeit geben eist

10 die Acta ludorum saeculariura Severi 204 n. Chr.

CIL VI 4, 2 p. 3254 mox har[usp]icatione.

§ 40. Die Deutung der Ostenta. Von

den' etruskischen Ostentarien oder Buchern iiber

die ostenta sind nur drei Fragmente der lateini-

schen trbersetzung des Tarquitius Priscus erhalten,

iiber die s. Thulin Ital. sakrale Poesie u. Prosa

If. 71ff.

Sonst kennen wir ihren Inhalt, abgesehen von

kurzen zerstreuten Notizen, nur aus den Ant-

20 worten, die etruskische H. den ROmern wegen

Prodigien gegeben haben. Ein aolches Respon-

sum erstreckte sich in der Regel auf vier Punkte

(s. Wissowa Relig. 471); es wird angegeben,

1. von welchen Gottheiten das Zeichen ausgeht,

2. aus welchem Anlafi sie es gesandt haben,

3. was es ankundigt (quid portendat), 4. wie es

gesuhnt werden kann. Die wOrtlichen Zitate

Ciceros de har. resp. geben uns eine gute Probe

:

1. § 20 quod in agro latiniensi auditus est

30 strepitus cum fremitu, postiliones esse lovi Sa-

turno Neptuno Telluri Dis caelestibus.

2. § 20 ludos minus diligerder faetos pollutos-

que. § 9 loca sacra et religiosa profana Jiaberi.

§ 34 oratores contra ius fasque interfectos,

§ 35 fidem iusque iurandum negleetum. § 40

sacrifieia vetitsta oceultaque minus diligenter

facta pollutaque.

3. § 40 ne per opiimatium discordiam dis-

sensionemque patribus principibusque caedes

40 periculaque creetttur, auxilioque fdiminuitis (1.

divinitus) deficiantur, qua re ad unum imperium

pecuniae redeant exercitusqiw apulsus (sit} de-

minutioque accedat. § 55 ne occtdtis eonsiliis

res publica laedatur. '§ 56 ne deterioribus re-

pulsisque Iwnos augeatur. § 60 ne rei publzcae

status commutetur.

1. Die Gottheit wird angegeben. Livius

1 34, 9 nennt die Tanaquil perita ut vulgo Etrusci

caelestium prodigiorum und lafit sie sagen : earn

SOaUtem ea regione et eius dei nuntiam venisse:

man konne also auch bei anderen Zeichen als den

Blitzen die Gotter an den Himmelsregionen er-

kennen. In den iibevlieferten Beispielen aber

folgen die H. Bestimmungen einfacherer Art:

wenn das Bitd Apollos weitit. muB Apollo ge-

suhnt werden (Obseq. 28a): ein aus der Erde

emporsteigendes Getose fordert die Versohnung

der Ceres und Proserpina (Obseq. 43. 46). Mehrere

Gotter erwahnt das Responsum bei CiceTO : posti

60 Hones esse lovi Satumo Neptuno lelluri Dis

caehstibm.
2. Weshalb das Zeichen gesandt wurde.

Als Grund des gSttlichen Zorns gaben die H. be-

sonders Verstofie gegen den ritus patrius an.

So in dem H. Responsum Ciceros (s.oJ. Der Con-

sul Fostumius 186 v. Chr. (Liv. XXXTX 16, 7), so-

wie der Kaiser Claudius (Tac. ann. XI 15) ruhmten

sie anch, weil sie die Bomer gegen das Eindringen
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fremder Kulte oft geschiitzt hatten. Im J. 48
v. Chr. z. B. schritt der Senat nach ihrem Gut-
achten gegen den Kultus der Isis ein (Cass. Dio
XLn 26). Im J. 163 v. Chr. behaupteten sie

non fuisse iustum eomitiorum rogatorem (Cic.

div. I 33. II 74; nat. deor. Ill 10). Dafi man
oft postridie (Kal. Id. Non.) geopfert hate, sei

der Grand vielcr Ungliicksfalle gewesen nach der
Aussage des H. Aquinius im J. 391 v. Chr.

erklarten die etruskischen H. des Kaiser Iulianus
sowohi fax in eaelo als auch die Erscheinumj
eines Kometen fur unheilvolle Zeichen (Ammian.
Marc. XXV 2, 7. 10, If.). Im J. 44 v. Chx. be-
haupteten sogar der H. Vulcanius, daB der Ko-
met dieses Jahres die Ankunft des 10. tind letzten
Sakulums ankundigte (Serv. Buc. IX 46). Die
bei den Dichtern hervortretende gunstige Auf-
fassung dieses Zeichens als Gaesaris astrum geht
ciinniir out rvwm/%Y\ity^t\\r%. ^"Lti Jill « AZ* d-T^ 11" * ~L(Macrob. Sat. I 16, 21—24). Auch Ungesetzlich- 10 sicher auf griechische Quelle, die Sibyllinischen

keiten und Eidesbruch hielten die H. des J. 56
den Eomern vor (Cic. har. resp. 34. 36).

3. Die Bedeutung der Zeichen. Von den
vier oben erwahnten Punkten der responsa haru-
spicum tritt in den rCmischen Prodigienberichtcn
die Beantwortung der Frage quid poriendat pro-
digium in den Vordergrund, da die H. darin

dank ihrer Wissenschaft hochste Autoritat waren

Biieher, zuriick {vgl. Verg. Buc. IV 9),

Cber Beriihrungen mit der Astrologie s. § 38
und Thulin Martianus Capella 79ff. Erst zur
Zeit des Alexander Severus wird aber erzahlt, daB
die H. nach den Sternen allein das Horoskop
stellen (Hist. Aug. AL Sev. 13, 5). Bei Verg. Aen.
X 175 stent sidera fur alle Zeichen des Himmels.

§ 43. B a urn zeichen. Von dem ostentarium
(Wissowa Eelig. 472. Cic. div. I 92). Eine arhorarium ist ein Bruchstiick der tibersetzung
kurze Ubersicht der iiberlieferten Deutungen folgt. 20 des Tarquitius erhalten, in dcm die arbores in-

feliees angegehen werden, Macrob. Sat III 20, 3
Tarquitius autem Prisons in ostentario arbora-
rio sie ait : arbores, quae inferum deorum amr-
tentiumque in tutela sunt, eas infeliees nom,i~
nant: al(a)temum, sanguinem, filieem, fieum
atrum, quaeque bacam nigram nigrosque fruc-
tus ferunt, itemque acrifolium, pirum silvati-

cum, [pjruscum, rubum sentesque, quibus por-
resp. seditionem . . portendit). Desgleichen wer- tenia prodigiaque mala comburi iubere oportet
den die mit dem Erdbeben zusammenhangenden 80 (vgl. Plin. n. h. XVI 108. Thulin Ital. sakrale
Getose (strepitus cum fremitu, horribilis fremi- Poesie und Prosa If. 7 Iff.). Es sind lauter un-

§ 41. Erdbeben ist sowohl dem Staat wie
dem einzelnen ein sehr ungtinstiges Zeichen (Serv.

Aen. IV 166 secundum Etruscam diseiplinam
nihil tarn ineongruum nubentib-us quant terras

motus vel eaeli. Ammian, Marc. XXIII 1 , 7

minus laetum . . . aliena pcrvadere molienti
reetori). Dem Staat verkundigt es innere Kampfe
(Cic. div. I 97 Aetna mans terrae mot-u . . . ar,

tus armorum) aufgefaBt. Darauf heziehen sich
alle die Drohungen der H. in dem von Cicero
mitgeteilten Eesponsum, in dem zugleich die

aristokratische Eichtung der etruskischen Seher
klar hervortritt: sie vermahnen die Optimaten zu
Eintracht im Kampfe gegen die Alleinherrschaft
und die Plebeier (deteriores repuhique). Vgl.
Obseq. 48 civiles portendere discordias; 57 molem

nutzliche Baume (besonders die mit schwarzen
Friichten) und Straucher, die nie gepflanzt wurden.
Mit deren Holz verbrannte man bCse Prodigien
und geiBelte man Missetater (a. § 37); viele von
ihnen hatten aber als Heilmittel wunderbare
Wirkung {mrga sangumea, Plin. n. h. XXIV 73;
tamarica ebd. XXIV 671). In der Lehre von
den Unglucksbaumen steckt also zugleich eine Art

ingentis belli portendere, Der Trompetenschall 40 magischer Heilkunst, und die di avertentes, unter
v. Chr. (Plut. Sulla 7) bezeichnete ein neues

Sakulum. Vgl. Plin. II 148.

Als Seufzen der Erde aufgefaBt, verkundigt
aber solches GetSse Hungersnot und fordert die

Versohnung der Ceres und Proserpina nach Ob-
seq. 46.

Das vom Sturm heruntergestiirzte Bild des

Iuppiter drohte nach der Aussage der H. 152
v. Chr. dem Leben der Beamten und Priester,

deren Schutz jene Baume stehen, sind wohl ,die

das Bose vertreibenden'.

Die arbores fclices sind nach der Lehre der
Pontifices die nutzlichen Baume, die gepflanzt

werden (Macrob. Sat. Ill 20, 2 ait enim Veranius
de verbis pontificalibus ,feliees arbores putantur
esse quercus aesculus ilex suberies fagus eorylus
sorb-us ficus alba pirus malus vitis prunus eor-

nus lotus'). Pali aber diese Einteilung den H.
die infolgedessen samtlich ihre Amtcr niederleg- 50 und Pontifices gemeinsam war, erhellt aus der
ten (Obseq. 18). Das voTwartsgestfirzte , aber
aufrechtstehend gebliebene Bild der Nike gab da-

gegen ein Vorzekhen des Sieges (Zonar. VIII 1,

2—4). Nach Eisenregen prophezeiten die H.
im J. 64 v. Chr. superna volnera (Plin. n, h. II

147), nach Regen von Kreide aber im J. 98 v. Chr.
gute Emte (Obseq. 47). DaB im J. 130 v. Chr.
das Bild Apollons zu Cumae ,weinte l

,
dcuteten

sie auf den Untergang Griechenlands. Tropfen

ahniichen Verwendung der Ungliicksbaume im
altrOmischen Recht und in der etruskischen Reli-

gion (s. £ 37).

Dem jungen Vespasianus versprachen die H.
summa olaritudo , weil auf seinem Gut eine

herunteTgesturzte Zypresse von selbst sich wieder
erhoben hatte (Tac. hist. II 78). Eine Deutang
der H. ist wohl auch die folgende Hist. aug.

Alex. Sev. 13, 7 nata in domo laurus iuxtaper-
von Honig und Milch an dem Altar luppiters 60 siei arborem intra unum annum persici arborem
auf dem Capitol waren im J. 296 v. Chr. Vor-
zeichen von Krankheit (weil Honig ein Heilmittel
sei) und Hungersnot, aber Tropfen von Blut er-

klarte diesmal ein weiser Etrusker far ein Sieges-

zeicben, weil Siegesopfer auf diesem Altar dar-

gebracht zu werden pflegten (Zonar. VIH 1, 2).

§ 42. Zeichen vom Himmel her. Nach
den von Tarquitius ubersetzten heiligen Buchern

vicit. unde etiam coniectores dixerunt Person
ab eo esse vincendos. Vgl. ferner Plin. n. h. XVH
244.

§44. Tierzeichen, Wie die arbores felices

und infeliees schehit man anch animalia felieia,

und infelida nnterschieden xu haben, Zn den
Ungluckstieren sind su recjinen : . Kanbtiere, wie-

der Lowe (AmmiaiL Marc. JUUli 5, 10) und der

Wolf, Raub- und NachtvOgel wie der Geier (Plin,

n. h. X 19 j s. § 46), die Eule (a. a. O. 34 dirum
ostentum), der Brandvogel (a. a. O. 37 inatispi-

cata est et incendiaria avis . . . alti spintumi-
cem earn vacant), nach deren Erscheimmg in Rom
oder in einem Tempel immer eine lustratio urbis

erforderlich war (Plin. X 351). Auch der elivia

genannte Vogel (Plin. X 37 Labeo proliibitoriam

dieit) gehort hierher; nach der Deutung Plin. X
41 zu urteilen , war auch der Specht feralis.

UngViickstiere sind ferner die Mause (Cic. div. I

99 Lanuviis elipeos, quod haruspieibus tristissi-

mum visum esset, a muribus esse derosos) und

die Bienen (Plin. n. h. XI 55 kaudquaquam per-

petua haruspicum eonieetura, qui dirum id

ostentum existimant semper).

Die Haustiere gaben dagegen trfters gute Vor-

zeichen. DaB die Pferde zu den animalia felieia

gehoren, erhellt aus Serv. Aen. HI 537 in libris

Etruscis invenitur etiam equos bona auspieia

dare. Da Vergilius hier von weiBen Pferden

spricht (538 candore nivali), so ist wohl dieser

Farbe besonders gliickliche Bedeutung zuzuschrei-

ben (Schmcisser Die etrusk. Disciplin 17, 83).

Ein Schaf oder ein Widder mit purpurnen oder

goldenen Flecken (purpurea aureove colore ovis

ariesve si as-pergetur) verkundigtc einem Vor-

nehinen (principi) und seinen Nachkommen Gllick

und Ruhm (Macrob, Sat. Ill 7, 2). Dem Anton.

Geta versprach ein H. infolge dieses Zeichens

das Imperium (Hist. aug. Geta 3, 5). Ein pur-

purfarbiges Taubenei deuteten die H. auf bald

cintretendes, aber kurzes Imperium (Hist. aug.

Al. Sev. 13, 1).

Die Schlangen gaben bei den Etruskern, eben-

so wie bei vielen anderen Volkern (Hopf Tier-

orakel und Orakeltiere 1888, 182ff. J as trow
Eelig. Babyloniens II 376, 2), bald bose, bald

gute Zeichen. Nach den iiberlieferten Beispielen

zu urteilen, bedeutete eine Schlange Gliick (Cic.

div. I 72 Sulla. Liv. XXVI 19, 6 und Gell. VI
1, 1—15 Scipio minor. Cic. div. I 79 Roscius. Tac.

ann. XI 11 unam omnino angue-m Nero), zwei

Schlangen Ungliick (Liv. XXV 16 ab occultis

eavendum hominilms consultisque Ti. Gracchus

;

Cic. div. I 36 Todeszeichen fur den Vater der

beruhmten Gracchi oder seine Frau), schwarze

Schlangen wohl immer Ungliick (Obseq. 28 ungues
duo nigri — eivilem caedem portenderunt).

Gewisse Tierzeichen bezogen sich besonders

auf die Eegierenden (regalia ostenta). Ein ge-

totetcr Ltiwe verkiindigte den Tod eines K&nigs,

Ammian. Marc. XXIII 5, 8 ohitus regis porten-

debatur ; 10 principi . . . contrarium. Die Tauben
gaben nur den Konigen Zeichen (Serv. Aen. I 393).

i'ber die purpurfarbigen Tiere s. o. Auch die

Bienen, das Symbol der Monarchic, gehoren hier-

her, denn ihr Erscheinen an prodigiOsen Orten
verkiindigte die Ankunft eines fremden Herrschers
(Verg. Aen. VII 59. 68f.), den Sturz der Republik
und drohende Alleinherrschaft (Cic. har. resp. 25
ui a s&rvitio caveremus), den Tod der Consuln
(Liv. XXVII 23, 2ff.) oder des Kaisers (Cass. Dio
LXI 35, 1). Uber Hist. aug. Anton. Pius 3, 5 s.

Thulin E.D. Ill lOOf.

§45. Vogelschau, Auspieia. DaB in den
etruskischen Ostentarieri viele Vogel neben dem
Text gemalt waren (vgl. die Abbild. der chalda-
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ischen Teste der Extispicin), erwahnt Plinius bei

der Behandtung der rOmischen UngliicksvOgel

(Plin. n. h. X 37 sunt praeterea eomplura genera
depieta in Etrusea disciplina, saeoulis non
visa; vgl. Fest. 330 spiniurnix avis genus tur-

pis figurae). Diese Unglucksvogel sind nach
Plin. n. h, X 34—40 zu urteilen, ahnlich wie die

Ungliicksbaume (§ 44), dieselben in der romischen
Augurallehre und der etruskischen Disziplin, und

10 auch sonst fehlte es gewiB nicht an tjberein-

stimmungen zwischen den beiden Lehren (vgl.

z. B. die Eangordnnng der Auspicien und der

Blitze § 16, 2). Aber wahrend in der romischen
Augurallehre nur eine kleine Zahl von Vogeln,

die Auguralvogel, in Betracht kam (Cic. div. II

76 exttma auguria . . . omnibus fere utuntur,

nos admodum paueis), kann nach der etruski-

schen Disziplin jeder Vogel gGttliehe Zeichen geben
(Serv. Aen. I 398 ... in libris reeonditis [vgl.

20 Serv. Aen. II 649] ledum esse, posse quamlibet
avem auspicium adtestari, maxime quia non
poscatur). Und wahrend die Earner aus den be-

stimmten Zeichen nur erkennen konnten, ob die

Gotter einer Handlung geneigt oder abgeneigt
waTen, vermochten die etruskischen Seher aus

den Zeichen die Zukunft zu erkunden (Wissowa
s. Augures o. Bd. II S. 2315). Die Augurallehre
umfafite nur fiinf Gattungen von Zeichen : (Fest.

261)\ ex eaelo, ex avibus, ex tripudiis, ex quadru-
30 pedibus, ex diris, aber nicht die exta, und selbst

die Sonderstellung der Vogelschau, die in den
Worten augur auspicium hervortritt, ist der

etruskischen Lehre fremd (vgl. das Wort karuspex)

;

die Etrusker scheinen sogar fur auguralis ein

umbrisches Lehnwort aviekl beniitzt zu haben
(Skutsch Vollm. .Jahresber. V 52. Vgl. ferner

Wissowa Eelig. 450. 453, 7).

Alles spricht also fur die Annahme einer echt

romischen Augurallehre, und die Eomer selbst

40 haben diese in geschichtlicher Zeit von der Lehre
der fremden H. strong unterschieden. Aber die

Cbereinstimmungen zeugen davon, daB die rOmi-

sche Lehre starken etruskischen EinfluB erfahren

hat. Dassclbe beweist schon das Epitheton der

Auguren, der lituus, der uns zuerst auf etruski-

schen Denkmalern bekannt iat. Uber den etruski-

schen Ursprung des Pomeriums, das in der Augural-
lehre eine wichtige Eolle spielt, s. § 31.

Einzelbeiten der etruskischen Vogelschau
50 wissen wir sehr wenig. Nach dem H. Umbricius

erzahlt Plinius, daB die Erscheinung eines Geiers

einen Todesfall nach drei Tagen ankundigt (PUn.

n. h. X 19 Umbricius haruspicum in nostra

aevo peritissimus parere tradit [sc. vultures]

ova tredecim , uno ex his reliqua ova nidum-
que lustrare, max abieere. triduo autem ante
advolare eos, ubi cadatera futura sunt). Eine
Deutung teilt er X 41 mit: (pious) in capUe
praetoris urbani Aelu Tuberonis . . . respondere

60 vates exitium imperio portendi, si dimitteretur

,

at si exanimaretur praetori (vgl. Cic. div. I 36).

Den fulgura regalia § 17 und exta regalia % 28
entsprechen wohl die auspieia regibus data (Serv.

Aen. I 393 columbae).

% 46. Das Suhnen der Ostenta, Den
ROmem kam es bei den Prodigien vor allem
darauf an, darch die riehtigen Suhnmittel den
Zora der Getter zu besanftigen und die Drohungen
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abzuwenden. Dies war auch immer der wesent-

liche Grand, weshalb man die H. herbeirief, wenn
auch in den Testen die Deutungen mehr hervor-

treten (bei Liv. XLII 20, 4 geben zwar die H.
die Deutung, die Decemvirn das Suhnmittel an,

aber an die Suammg brauchten sie hier nicht

zu denken, da sie das Zeichen fur gunstig hiel-

halten, als ob die Gottheit durch sie geredet

hatte (Liv. XXXV 21, 5. XLI 13., 2).

B. Besondere Siihnungen beschloB bei

Staatsprodigien der Senat nach Anweisung der

Pontifices, Decemviri oder H. Die iiberlielerten

Beispiele beweisen, dafi die H. in der Kegel da-

7
___. _ u ,

bei koine etruskischen Suhnriten empfohlen, son-

ten: prolationem fmhim . . porUndi). In den dern sick an die gelaufigen romischen und grie-

ersten Jahrhunderten der Eepublik wurden bei chischen gehalten haben (Varro de 1. 1. VII 88

den Staatsprodigien die Sibyllinischen Biicher 10 cum haruspcx praecipit, ut suo quisque ritu

viel haufiger als die H. befragt. Suhnungen der saorifkium faeiat) , wahrend die griechischen

Pontifices werden nur erwahnt zwischen den J. 213 Gotter und der ritus graecus durch Vermittlung

und 176 v. Chr. (Wulker Prodigicnwesen, Diss. der Sibyllinischen Spriiche in Eom eingedrungen

Leipz. 1903, 31). Aber vom 2. vorchristlichen sind. Die H. empfahlen also ofters Opfer, Ge-

Jhdt. an wachst der Einflufi und Euf der H. schenke, Geldspenden , Statuen, lustratio urbis,

immer mehr (s. § 4 A), bis die Berichte iiber aber auch echt griechische Siihnmittel wie sup-

ofnziello Prodigien mit dem Ausgang der Eepu- plicatio und Jungfrauenchore ; einmal ludi per X
blik fast aufhoren. dies (Cic. Cat. Ill 19). Sie verwandten aber diese

A. Die erste Aufgab e der Sfihimng der H. Mittel nach eigenen Prinzipien. Lustratio urbis

war es , die Spuren des Schreckzeichens zu be- 20 war stehende rOmische Suhnung, wenn Unglucks-

seitigen (Wulker a. a. 0. 36. 39). Der betrofiene tiere in der Stadt crschienenj die H. beniitzten

Platz wurde fiir religiosus erklart und eingehegt dies Mittel nach Blitzprodigien. Die Sibyllini-

(iiber das Blitzgrab s. § 18 A. Obseq. 70 in schen Biicher scbriehen Jungfrauenchore in Ver-

castris Cassii examen apium eonsedit. locus bindung mit slips Cereri et Proserpinae nach

aruspicum iussu interclusus interim dueto tallo. Androgynenprodigien vor, die H. aber nach Erd-

Vgl. Liv. XXV 17, 2 loco puro) oder auch sorg- beben und daunt zusammenhangenden Zeichen,

faltig gereinigt (z. B. regelmafiig die Stadt, wenn wahrend sie sowohl Androgynen- wie iiberhaupt

Ungliickstiere eingedrungen waren). Einer vom widernatiirliehe Zeichen aus dem Pflanzen- und

Blitz oder Sturm heruntergestiirzten Statue wurde Tierreich durch supplicatio siihnten (Thulin E.D.

eine richtigere Aufstellung angewiesen (Gell. IV 30 III 126f.).

5,1. Cic. Cat. Ill 19 harmpiccs ex tola Etruria Aber es gibt Zeugnisse dafiir, dafi die H.

. . . iusserunt simulacrum lovis facere maim fruher noch wagten, etruskische Eiten den Romern

et in excelso conloearc et . . . ad orientem con- vorzuschlagen. Die alte Sakularsuhnung, das

vertere). Ein Tempel muBte dagegen auf der- Einschlagen eines Nagels, war sicher etruskisch,

seiben Stelle und in derselben Form wie fniher und die von etruskischen istri aufgefuhrten ludi

wiederhergestellt werden (Tac. hist. IV 53 , s. more Etrusco des J. 364 v. Chr. sind zweifellos

§ 33), von den H. empfohlen. Es zeugt von ihrer Ak-

Die Prodigien selbst wurden nach dem § 44 kommodationsfahigkeit, dafi sie damit aufhOrten,

angefuhrten Fragment mit dem Holz von arbores da sie sahen , wie abgeneigt die Eomer gegen

infelices verbrannt (Liv. XXXV 9, 4 ein Wespen- 40 alles Fremde waren. Aber wir durfen nicht den

schwarm; XXXVI 37, 2 zwei Ochsen, die auf etruskischen Buchem jene Siihnungen absprechen,

einem Daeh in Rom gesehen waren: eos vivos nur weil sie rtimisch oder griechisch sind. Viele

comburi cineremque eorum deiiei in Tiberim Siihnmittel, wie Opfer, Geschenke, lustratio urbis,

haruspiees iusserunt; das Junge eines Maulesels waren gewiB den Etruskern und Eomern gemein-

Lucan. Phars. I 590 infaustis urere flammis: sam, viele wahrscheinlich. auch den etruskischen

eine MiBgeburt Obseq. 25 puer quattuor pedibus). und den Sibyllinischen Biichcrn, da die Etrusker

Zwitterkinder wurden aber in der Eegel aus dem iiberhaupt, nicht am wenigsten in der Suhnlehre,

romischen Gebiet entlernt und ins Meer geworfen, sehr viel Griechisches aufgenommen haben.

lebendig in einem Sarg eingeschlossen (Liv. XXVII [Thulin.]

37, 6 extorre agro Romano proeul terrae con- 50 Hasdrubal (grioch. 'AadQovfiag) t Name einer

tactu alto mergendum. vivum in arcam con- ganzen Eeihe karthagischer Heerfiihrer und Staats-

diderunt, Obseq. 22; vgl. 27. 32. 34. 36. 47. manner.

48. 50, wo jedoch die H. nicht ausdriicklich er- 1) Sohn des grofien Mago, Feldherr der Kar-

wahnt werden. Bei Liv. XXXIX 22, 5 (= Obseq. thager, am Ende des 6. und Anfang des 5. Jhdts.,

31 heiBt es nur arceri Romano agro necarique). unterwarf Sardinien, vielleicht auch am Knege

Bei Erwachsenen, die ihr Geschlecht gewechselt gegen die Libyer beteiligt. Er war elfmal

hatten, wurde diese Bestimmung so modifiziert, ^Dictator
1 und triumphierte viermal, ward aber

dafi sie auf eine ode Insel ans'gesetzt wurden schlieBlich auf Sardinien schwer verwundet and

(171 t. Chr., Plin. n. h. VII 36 = Gell. IX 4, 15). starb. nachdem er seincm Bruder Hamilkar den

Diese verschiedenen Arten der Vertilgung60 Oberbefehl iibergeben hatte, Iustin XIX 1, 2—4,

wurden spater nicht streng auseinandergehalten. vgl. Meltzer I 197f.

Ein erwachsener Androgvn wurde im J. 92 v. Cbr. 2) Sohn des Vorigen, Feldherr der Karthager

verbrannt (Diodor. XXXII 12, 2; vgl. Obseq. 53), im 5. Jhdt, leitete mit seinen Brfidem Hannibal

eine MiBgeburt im J. 83 v. Chr. in rinnendes und Sapho, sowie seinen drei Vettern, den SOnnen

Wasser geworfen (Obseq. 57), gleichfalls 112 HamJlkars Nr. 1 damals die Geschicke Karthagos

n. Chr. (Phlegon frg. 54). bis zum Sturz des Hansea J^gos,
J^J-J

11 ^
Tiere, welche gesprochen hatten, wurden bin- 1—6. Meltzer (Jesch. a. Earth. I 225£

gegen nach Befehl der H. auf Staatskosten er- 8) Ein Jahrhundert spater, mit Hamilkar

Fiihrer des grofien Heeres, das die Karthager gegen deutend (Diod. XXII 12), so daB er der kartha-

Timoleon nach Sizilien sandten, ward mit seinem gischen Eegierung gegenttber eine vollig selb-

Mitfeldherrn am Krimisos besiegt, 339 v. Chr.; standige Stellang einnahm, zumal ihn auch die

vgl. Hamilkar Nr. 2. Spanier zum Oberbefehlshaber ernannt hatten

4) Abermals ein jahrhundert spater, Sohn des (Diod. a. a. O.). Auch die Eomer wagten ihn

Hanno, mit Bostar und Hamilkar zum Feldherrn nicht anzugreifen, behandelten ihn vielmehr auBerst

gegen Eegulus erwahlt (Polyb. I 30, 1) und mit vorsichtig und begntigten sich, mit ihm den Ebro-

beiden zusammen von diesem bei Adyngeschlagen, verfcrag zn schlieBen (Polyb. II 13,7), wodurch

worauf erwie sie das Kommando zu Gunsten des sich H. verpflichtcte , den Ebro nicht zu tiber-

Xanthippos niederlegte (ebd. 5—14. 32, 5. Zonar. 10 schreiten. Nicht lange nachher, im J. 221. nach-

VIII 13. 391a. e). Im J. 255, gleich nach dem dem er fast acht Jahre lang (so richtig Liv. XXI
Schiffbruch des M, Acmilius und Ser. Fulvius 2, 3 , unrichtig neun bei Diod. XXV 12) den

(Polyb. I 38, 2), der zwischen Aufgang des Orion Oberbefehl gefiihrt hatte , ward er von einem

und Sirius, also Ende Juni 255, erfolgte (Pol. I keltischen Sklaven (Polyb. II 36, 2), dessen Herrn

37, 4) ging H. mit einem bedeutenden Heere nach cr getotet hatte, auf der Jagd (Appian. Hann.2 )

Doch hatte er im Felde das Ubergewichl da die20Kriege, als 218 die romischen Gesandten in Kar-

Eomer eine Schlacht vermieden (Polyb. I 39, 12). thago erschienen, urn Genugtuung zu verlangen

Erst im J. 251 entschlofi er sich, wohl auf Vor- (Zonar. VIII 22. 408 a-b).

stellungen seiner Eegierung (Diod. XXIII 22, 1), 7) Sohn des Hamilkar Barkas, jiingerer Bruder

Metellus in Panormos anzugreifen, erlitt aber eine des grofien Hannibal, ward von diesem, als er im

vollstandige Niederlage (Polyb. I 40, 1 - 15. Diod. Fruhjahr 218 nach Italien zog, mit rand 15000

XXIII 22; vgl. Zonar. VIII 14, 393 c— d), wofiir Mann als Hochstkommandierender in Spanien zu-

«r in Karthago hingerichtet ward (Zonar. VIII 14. ruckgelassen (Polyb. Ill 33, 6. Liv. XXI 22, 1-4).

394b). Vgl. Holm Gesch. Sic III 20—24. Neu- Auf die Nachricht von der Niederlage, die der

xnann-Faltin Das Zeitalter der pun. Kriege Praefect der neueroberten Ebroprovinz, Hanno,

130—134. Meltzer II 313. Das Jahr war das 30 durch Cn. Scipio erhtten hatte, eilte er sofort

13. des Erieges (vgl. Polyb. I 413), also August herbei , uberschritt den Ebro und brachte den

^52—251 : die Schlacht fand in der Ernte statt, plundernden Eomern eine Schlappc bei, ging aber

also wohl Ende Juni 251. Bcloch Gr. Gesch. Ill dann in die Winterquartiere nach Keukarthago

2, 231. 235 setzt die Schlacht ein Jahr spater 250; zurfick (Polyb. Ill 76, 8-12. Liv. XXI 61, 2-3)

;

vgl. iiber diese Chronologie Hamilkar Nr. 7. nach Liv. XXI 61, 5 soil er noch einmal iiber

5) Gegen das Ende des ersten Punischen den Ebro gegangen, aber von Cn. Scipio zuruck-

Krieges Volksfuhrer in Karthago (Appian. lb. 4), gewiesen worden sein, was nicht sehr wahrschein-

naherte sich dem Hamilkar Barkas, mit dem er lich ist. Im Sommer 217 ruckte er gleichzeitig

nach dem verleumderischen Bericht des Liv. XXI mit der von Hamilkar befehligten Flotte und dem

% 3ff. Nep. Hann. 3 in unerlaubten Beziehungen 40 Landheer bis zur Ebromundung vor, wo die Flotte

gestanden haben soil, und heiratcte dessen Tochter von Cn. Scipio angegriffen und im Angesicht des

(Diod. XXV 103. Appian. Hann. 4). In Begleitung Landheers geschlagen ward (Polyb. Ill 95, 1 - 96, 6.

seines Schwicgervaters ging er im Fruhjahr 237 mit Liv. XXII 19, 1—20, 2); auch hier fugt Liv. XXII
nach Spanien (Appian. Hann. 4) und unterstiitzte ihn 20,3—12 etwas Besonderes an, einen Eaubzug

bei seinen dortigen Feldzugen. Spater ward er von der romischen Flotte an der Kiiste bis Neukarthago

Hamilkar KaTthago zu Hilfc geschickt und unter- heruntcr. Inzwischen hatte H. durch iberische

druckte einen Numideraut'stand (Diod. XXV 10). Volkerschaften vcrstarkt, den Ebroiibergang gegen

Vielleicht fallt in diese Zeit sein Versuch, die kar- das rOmische Landheer eTzwungen, indessen ward

thagische Verfassung zu stiirzen. von dem Fabius er durch einen Aufstand der Celtiberer zuriickge-

Pictor bei Polyb. Ill 8. 1—4 berichtete: indessen 50 rufen , bei dem er starke Verluste erlitt (angeb-

ist die Sache zweifelhaft und wahrscheinlich nur lich 15 000 Tote, 4000 Gefangenc nach Liv. XXII
aus Verleumdungen der antibarkinischen Partei 21. 1—8). Nachdem dann im Laufe des Sommers
entstanden. Nach Spanien zuriickgekehrt, ward P. Scipio mit Verstarkungen von Eom angelangt

er nach Hamilkars gewaltsamem Ende vom Heere war, iiberschritten beide Bruder den Ebro und

zum ObeTfeldherrn gewahlt (Ende 229) und von gelangten bis Sagunt, wo ihnen der Verrat des

der karthagischen Eegierung bestatigt (Polyb. II Spaniers Abilux und die Vertrauensseligkeit des

1,9). Errachte zunachst den Tod seines Schwieger- Kommandanten Bostar samtliche dort von Han-

vaters (Diod. XXV llf.) und setzte dann dessen nibal intcrnierten spanischen Geiseln in die Hand
Werk fort, wobei er mehr mit den Mitteln der spielte (Polyb. Ill 97, 1-99, 9. Liv. XXII 22,

Diplomatic als in offenem Kampfe erreichte (Po- 60 1—2); infolge ihrer Rucksendung begann die

lyb. II 36, 2. Liv. XXI 2, 5. Diod. XXV 11, 1); Trene der Spanier zu wanken. Im J, 216 erhielt

dazu gehorte auch seine Heirat mit einer spani- H. Verstarkungen aus Karthago (4000 Mann und
schen Prinzessin (Diod. XXV 12). Urn der puni- 1000 Eeiter, Liv. XXII 26, 2) und unterwarf zu-

schen Macht einen festen Mittelpunkt zu geben, nachst die aufstandischen Tartessier an der Miin-

grundete er Neukarthago (Polyb. II 13, 2. Diod. dung des Guadalquivir. Dem Befehl der Behor-

XXV 12. Zonar. VLTI 19. 402a). Das Heer, fur den in Karthago, er solle seinem Bruder in Ita-

das er Ersatzmannschaften aus Afrika mitgebracht Een zu Hilfe kommen, weigerte er sich, Folge zu

hatte (Appian. lb. 6), verstarkte er ganz be- leisten, mit der Begrundung, dafi dann Spanien



an die Scipionen verloren ginge. Erst ale Himilkon
mit einem neuen Heere ankam , Obergab er diesem
die Provinz und machte sich nunmehr nach Italien

auf, ward aber von den Scipionen am Ebro ge-

schlagen (Liv. XXIII 27, 9—28, 6. 29, 1—11).

lm folgenden J. 215 langten abermals bedeutende,

urspriinglich fur Hannibal bestimmteVerstarkungen

unter H.s Bruder Mago in Spanien an (nach liv.

XXIII 32, 5— 11 waren es 12 000 Mann und 1500
Reiter) ; trotzdem ward H. abermals bei Hliturgi

(offenbar in der Niihe des Ebro gelegen) und Intibili

von den Scipionen besiegt (Liv. XXIII 49, 5—14
mit fabelhaften Vcrlustangaben). Auch im J. 214
stand er noch in Spanien und erfocht, wie es

scheint, ini Anfang des Jahres mit seinem Bru-

der Mago einen grofien Sieg iiber aufstiindische

Spanier (Liv. XXIV 41, 1) ; da aber im wciteren

Verlauf des Krieges neben Mago nur noch H.,

Sohn des Geskon, erscheint (Liv. XXIV 41, 2-42

Ende), so niufi man annehmen , dafi H. ziemlich

im Friihsommer 214 nach Afrika zuriickberufen

ward, wo Karthago in einen schweren Krieg gegen

Syphax von Numidien verwickelt war (Liv. XXIV
48, 2. Appian. Iber. 15). Mit Hilfe des Massi-

nissa besiegte er Syphax und ging dann mit bc-

deutenden Verstarkungen nach Spanien zuriick

(Appian. Iber. 16), wo inzwisehen sein Bruder
Mago und Hasdrubal , Geskons Sohn , von den

Scipionen bis nach Andalusien zuriickgedrangt

worden waren (Liv. XXIV 41 f.). Im Friihsommer

212 stand er mit seinem Heere bei Antorgis, als

er von Cn. Scipio angegriffen ward; doch gclang

es ihm, die Celtiberer Scipio abspenstig zu machen,

worauf dieser sich zuruckzichen muBte (Liv. XXV
32. 33). H. folgte ihm unmittelbar auf dem
FuBe, zog Mago und Hasdrubal, Sohn des Ges-

kon, die inzwisehen P. Scipio besiegt und getutet

hattcn (Liv. XXXI 34), an sich heran und zwang
die Rttmer zu einer zweiten Schlacht, in der auch

Cn. Scipio fiel (octavo anno, postguam in Hi-

spaniam venerat, Liv. XXV 35—36, was aber

insofern nicht stimmt, als er selbcr die Ereig-

nisse unter dem Sommer 212 bringt; wahrschein-

lich fallen sie in das J. 211). Darauf fiel Spanien

den Karthagern zu; nur die Ebrolinie ward von

den Romern behauptet, bis im Sommer 211 neue

Truppen unter Claudius Nero anlangten. Diesem
gelang es. H. zwisehen Illiturgi und Mentissa

(wahrscheinlich in der Siena More n a) einzu-

schlieflen, aber durch eine List wufite sich dieser

ku befreien und bezog Wintcrquartiere bei Sa-

gunt (Liv. XXVI 17. 20). Im folgenden J. 210

scheinen die drei Feldherren Spanien wieder er-

obert zu haben, wobei sie nach Polyb. IX 36

toriehterweise mit groBer Harte vorgingen ; als

Scipio Spatsommer 210 in Spanien ankam, war H.

damit beschaftigt, eine Stadt der Carpetaner zu

belagern (also recht in der Mitte der Halbinsel

Polyb. X 7, 5). Urn dieselbe Zeit wurden in Kar-

thago bedeutende Verstarkungen mobil geinaeht,

mit denen er Hannibal zu Hilfe zichen wollte

(Liv. XXVII 5. 7). Nach dem Fall von Neu-
karthago (209) scheint H. sich zunachst ruhig

verhalten und die Ankunft der Verstarkungen ab-

gewartet zu haben: erst im Friihsommer 208
setzte er sich von Andalusien aus in Bewegung.
Bei Baecula (hente Baylen) von Scipio angegriffen,

erswang er mit schweren Verlosten den Durch-

zug (Polyb. X 38f. Liv. XXVII 18f. der all&

diese Saehen unteT 209 erzahlt). Darauf ging-'

Scipio in die Wmterquartiere (Polyb. X 40, 2.

Liv. XXVII 20), wahrend H. sich mit den beiden
Feldherrn vereinigte und ihnen seinen Entschlud
kundtat, auch gegen den Willen der BehOrden.
nach Italien zu gehen. Beide billigten den Plan
und stellten ihm ihre besten Truppen zur Ver-
fiigung (Liv. XXVII 20). Mit diesen uberschritt

10 H. noch in demselben Jahre die Pyrenaen, wie es

scheint im Westen (Appian. Iber. 28), wiihrend

Scipios Truppen (Liv. XXVII 20) ihn wohl an
der Ostseite erwarteten.

Quellen: Die zusammenhangende Erzahlung^

des Livius in den Biichern XXI—XX VII bildet

den Grundstock, dazu kommen einzelne Bruch-

stticke des Polybios und Appian in den Hiberika.

Livius benutzt hier eine stark romerfreundlich

gefarbte DarsteUung (vgl. bes. Liv. XXIV 41. 42r

20 wo die karthagischen Feldherrn rund 40 000 Mann
in kiirzester Zeit verlieren , und vor allem die

Heldentaten des L. Marcius XXV 37 - 39, wo er

auch seine Quellen Claudius Quadrigarius, Vale-

rius Antias, Piso namhaft macht). Leider ist er

dabei mit der Chronologic in die Briiche ge-

kommen, von 212—209 sind fast alle Ereignisse

ein Jahr herabzuriicken. Den Anlafi gaben wahr-

scheinlich die Liv. XXIV 41. 42 erzahlten Kampfe,

die sich tatsachlich wohl iiber zwei bis drei Jahre

30 verteilten , aber kimstlich zusammengeschoben

einen groBartigeren Eindruck machen vsollen. Von
neueren Darstellungen vgl. Kcumann-Faltin
Das Zcitalter der punischen Kriege 322f. 3831
397f. 413f. 435. 455—462. H. Genzken De
rebus a P. et Cn. Corneliis Scipionibus in Hispa-

nia gestis, Gottingen 1879. Frentz Die Kriege

der Scipionen in Spanien. Miinch. 1883. Soltau
Herm. XXVI 408ff. Jumpertz Der rom.-kartha-

gische Krieg in Spanien, Diss. Leipzig 1892.

40 Den Winter von 208/7 brachte H. in Slid-

gallien zu, wahrscheinlich lagen seine Winter-

quartiere am Nordrand der Pyrenaen, im Garonne-

gebiet. Im Friihjahr brach er auf und zog am
Gebiet der Arverner (Liv. XXVII 39) vorbei,

vcrmutlich sudlich zwischen Pyrenaen und Ce-

vennen (Lehman n Die Angriffe der drei Bar-

kiden 194ff.), nicht etwa durch Mittelgallien, wie

andere annehmen, den Alpen zu, die er in der

ersfcen Aprilhalfte (Lehmann 196rT.) nach Liv.

50 XXVII 39. Appian. Hann. 51 auf demselben

Wege wie sein Bruder. nach Varro (Serv. Aen. X
13) auf einem andern uberschritt. Der Ubergang

ging trotz der frfihen Jahreszeit bedeutend schneller

und einfacher von statten, wie seinerzeit bei Han-

nibal (Liv. XXVII 39. Polyb. XI 1, 1). In der

• Poebene angelangt, belagerte H. zunachst Placen-

tia, was ihm Liv. XXVII 39, 2ff. als Fehler an-

rechnet; indes kam es ihm wohl nur darauf an,

wahrend des Aufenthaits in der Poebene, den er

OOnotwendig brauchte, urn durch Werbungen sein

Heer zu verstarken, nebenher noch irgend ein

unter Umstanden vorteilhaftes Unternehmen zu

beginnen (so richtig Lehmann 203). Nach einem

Monat etwa hob er die Belagernng anf und rtckte

nunmehr, nachdem er sechs Boten an seinen Bruder

mit der Nachricht seines Vonnaraches abgesaudt

hatte (Liv. XXVH 43), audwarbB tot, nm die

Via Flaminia zn gewinnen, auf der er nach Mittel-
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italien yorrftcken wollte. Bei Sena, wahrscheinlich

etwa 18 km vor der Stadt bei dem spateren

Forum Fortunae, wo die Via Flaminia von der

KiistenstraBe abzweigt, traf er auf den Consul

Livius Salinator, der hier mit tiberlegenen Kraften

Posto gefaBt hatte, um beide StraBen zu decken

{so richtig Lehmann 212 nach Dodge Hanni-

bal, Boston 1891, 535). Hier wartete er zu-

nachst JSTachrichten von Hannibal ab (Zonar. IX 9.

432 e), was Claudius Nero Gelegenheit gab, sei- 10

nem Kollegen zu Hilfe zu kommen (vgl. o. den

Art. Hannibal S. 2341). Als H. merkte, dafi

ihm beide Consuln gegeniiberstanden , suchte er

der Schlacht auszuweichen und zog in der Nacht,

um ihnen auf der Via Flaminia voraufzukommen,
den Metaurus aufw'arts. Allcin er wurde von den
Consuln eingeholt und zur Schlacht gezwungen;
von der Tlbermacht iiberwaltigt, suchte und fand

*r den Tod.

Quellen: In erster Linie wieder der zusammen- 20

hangende Bericht des Livius in XXVII 39—51,
dem Zonar. IX 9. 432e- 433 d einige besondere

Ziigc hinzufugt-, dazu kommt fur den Kampf selbst

ein wertvolles Bruchstiick bei Polyb. XI 1, 2ff.

Appian. Hann. 52 ist wertlos, teilt aber mit Livius

und Zonaras die Tendenz, den Sieg am Metaurus
als eine vollstandige Vergeltung fiir die Schlacht

von Cannae darzustellen , daher die ganz unge-

heuren Verlustzahlen. Das Richtige wird Polyb.

XI 3, 3 haben, der alles in allem 10000 Tote an- 30
gibt; mehr als 15000 Mann hatte H. vermutlieh

iiberhaupt nicht. Der Ort der Schlacht ist wahr-
scheinlich etwas oberhalb von Fossombrone in

dem ziemlich engen Metaurustal zu suchen; die

Zeit scheint bei Ovid. fast. VI 770 (24. Juni)

ziemlich richtig angegeben zu sein. Vgl. iiber

iillc einschlagigen Fragen das grundlegende Werk
Konr. Lehmanns Die Angriffe der drei Bar-

kiden auf Italien, Leipzig 1905, 190—283, das

auch iiber die gesamte Literatur orientierfc. Her- 40
vorzuheben daraus ist Raim. Oehler Der letzte

Feldzug des Barkiden Hasdrubal und die Schlacht

am Metaurus (Berl. Stud, fur klass. Philol. und
ArchaeoL N. F. II 1), Berlin 1897.

Uber H.s Feldherrngeschick herrschte im Alter-

turn Qbereinstimmend die Meinung, daB er seinem
Bruder zwar keineswegs ebenburtig, aber doch
von henorragender Tiichtigkeit war (Polyb. XI
2, 1—10. Diod. XXVI 24, 1—2; auch Livius

vergiBt das nicht hervorzuheben c. 49). Seine 50
Niederlagen in Spanien schreibt Polybios haupt-

sachlich der Untiichtigkeit der anderen Fuhrer
zu. was richtig ist ; denn bis zu H.s Abberufung
nach Afrika waren die Eomer nicht weit uber
den Ebro hinausgekommen, und erst in seiner

Abwesenheit gelang es ihnen, bis zum Guadal-
quivir vorzudringen. Allein sofort mit seiner

!Riickkehr gingen samtliche Eroberungen der Rci-

mer verloren; Scipio muBte. als er 210 in Spa-
nien antrat, wieder beim Ebro beginnen. Be- 60
aonders hervorragend muB H. als Organisator ge-

wesen sein ; auch nach schweren Niederlagen ver-

mochte er stets von neuem das Feld zu behaupten.
Schliefilich erlag er einer Reihe von unglucklichen
Zufallen und einer mehr als doppelt so groBen
tTbermacht.

8) Generalquartiermeister Hannibals (6 hti

zd»r XeiTovgytcSv xetayphoc Polyb. Ill 93, 4),

ftthrte nach der Schlacht am Ticinus das Heer
liber den Po, wahrend Hannibal nach Placentia

vorauseilte (Polyh. IEE 66, 6). Beim Abzug aus
dem Falernergebiet, den Fabius Hannibal verlegt

liatte, setzte er nach Hannibals Angaben die Kriegs-

list mit den Eindern ins Werk (Polyb. HI 93.

4). Im selben Jahre 217 kam er aus den Winter-

quartieren in Gereonium Hannibal, der von Mi-

nucius bedrangt ward, mit 4000 Mann zu Hilfe

(Polyb. Ill 102, 6). Endlich bei Cannae fiihrte

er den linken Fliigel, die spanisch-gallische Rei-

terei, die durch ihren Riickenangriff das Geschick

des rOmischen Heeres vollendete (Polyb. HI 114,

7. 116, 6. Liv. XXII 46, 7. 48, 6). Spater wird

er nicht mehr erwahnt.

9) Mit dem Beinamen der Kahle, karthagi-

Bcher Heerfiihrer, ward 215 mit etwa 10 000 Mann
nach Sardinien geschickt, um die zum Abfall von
Rom neigende Insel fiir Karthago zu gewinnen
(Liv. XXIII 32, 12). Indessen ward er vom Sturm
nach den Balearen verschlagen und brauchte dort

lange Zeit, um seine Schiffe auszubessern (Liv.

XXIII 34, 16. 17). Dann landete er wirklich

auf Sardinien und vereinigte sich mit den aut-

standischen Sarden, ward aber vom Praetor Man-
lius geschlagen und gefangen (Liv. XXIII 40 , 6

-41, 2).

10) Sohn des Geskon, karthagischer HeeT-

fiihrer in Spanien und Afrika, scheint bei H.s

Abberufung nach Afrika an dessen Stelle dorthin

gegangen zu sein ; wenigstens wird er zuerst im
J. 214 dort erwahnt (Liv. XXIV 41, darnach

ist Appian. Iber. 16 zu berichtigen). Gemeinsam
mit Hannibals jungstcm Bruder Mago kampftc

er in den nachsten Jahren aufierst ungliicklich

gegen die Scipionen. Liv. XXIV 41. 42 zahlt

nicht weniger als vier Schlachten auf, bei Hli-

turgi, Munda, Aurinx und noch einem vierten

nicht genannten Orte, in denen die Karthager

rund 43000 Mann verloren haben sollen (iiber

die Unwahrscheinlichkeit dieser Ereignisse vgl.

H. ls
T
r. 7). Erst die Riickkehr H.s machte den

karthagischen Feldherrn Luft; beide besiegten

in einem nachtlichen Treffen P. Scipio, der in

der Schlacht fiel, vereinigten sich dann mit H,

Nr. 7 und vernichteten auch den Rest des r6mi-

schen Heeres (Liv. XXV 32-36). Dagegen ward
H. bei dem Versuch, die Trtimmer des rom. Heeres

links vom Ebro zu vernichten, von L. Marcius

zuriickgeschlagen (Liv. XXV 37—39 sehr zu-

gunsten der Romer ubertriebenj. In den folgen-

den Jahren herrschte Uneinigkeit unter den

karthagischen Fiihrern, wodurch die Ausnutzung
des Sieges sehr beeintrachtigt ward (Polyb. IX
11, 1—4. X 7. 3); insbesondere machte sich H..

durch seine Habgier bei den Spaniern verhaBt.

Zur Zeit von Scipios Ankunft 210 lag er an

der Tajomiindung in den Winterquartieren

(Polyb. X 7, 5 , ungenauer bei Liv. XXVI 20 ad
Oceanum et Gades). An der Schlacht von Bae-

kyle (Baylen Sommer 208) nahm er nicht teil

(anders Appian. 24, bei dem er selber der Be-

siegte ist), wohl aber an dem darauf folgenden

Kriegsrat, nach dessen Beschlussen er nunmehr
nach dem Abzug des Barkiden H. den Oberbe-

fehl in Spanien iibernahm (Liv. XXVII 20).

Als Oberfeldherr erschien er 207 im Feld und
nahm sein Hauptquartier in Orongis, zog sich aber
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auf die Nachricht Ton deT Niederlage seiner beiden die andern yon ihm berichfceten Taten, der tTber-

Mitfeldherren Mago und Hanno anf Gades zu- fall der romischen Transportflotte (Liv. XXX 24;

ruck (Liv. XXVIII 1—3). Im folgenden Jahr Polyb. XIV 6, 10— 12. Diod. XXVn 11 erzahlen

206 trat er, vereint mit Mago und Massinissa, das Faktum, nennen aber keinen Namen) und
an der Spitze eines neucn Heerea auf den Plan, ebenso der Anschlag auf die rOmischen Gesandten

ward aber von Scipio bei Ilipa vollig geschlagen (Liv. XXX 25. Polyb. XV 2, 6—15. Appian.

(Polyb. IX 20, 1- 24, 9. Liv. XXVILt 14—15
;

Lib. 34) noch vor Hannibals Ankunft fallen. Dann
Appian. Iber. 25—28 nennt als Ort der Schlacht bleibt nichts iibrig, als bei Appian. Hann. 57 eia

Oarmona). Sein Heer ward fast vollig vernichtet, Yersehen oder einen gleichnamigen zweiten Ad-

er selbst rettete sich nach Gades (Liv. XXVLUlOmiral anzunehmen.

16) und ging von dort unter Aufgabe Spaniens 12) Mit dem Beinamen Bockchen (sQtyos,

nach AMka zu Syphax, bei dem er mit Scipio fiwdus), vornehmer Karthager, schiitzte mit

zusammentraf (Polyb. XI 24 a, 4. Liv. XXVIII Hanno d. Gr. Scipios Gesandte vor der Wut des

17_18. Appian. lb. 29). Durch die Vermah- Volkes (Appian. Lib. 34) und ging ebenfalls mit

lung seiner Toehter Sophoniba mit Syphax — iiber Hanno nach der Niederlage von Zama als Ge-

seinen Anteil daran s. den Art. Sop ho nib a — sandter zu Scipio (Appian. lib. 49). Spater war

ward dieser der rOmischen Sache zuerst entfremdet er Wortfiihrer der Friedensgesandtschaft in Rom
(Liv. XXVIII 24). Wiihrend der Folgejahre lebte (Liv. XXX 42). Seinen ZusammenstoB mit Han-

er meist in Karthago, wo er infolge seiner vor- nibal erziihlt Liv. XXX 44. Er scheint mit

nehmen Abkunft und seines Reichturns eine sehr 20 Hanno zueammen das Haupt der antibarkmischen

angesehcne Stellung einnahm (Liv. XXIX 28), Partei gewesen zu sein.

oder bei seinem Schwiegcrsohn Syphax, den er 13) Der Boetharch, Oberbefehlshabcr der Kar-

gegen Massinissa aufreiztc (Liv. XXIX 31). Nach thager gegen Massinissa. Im J. 150 ruckte er

Scipios Landung in Afrika 204 zum Oberbefehls- mit einem bedeutenden Heere gegen Massinissa

haber ernannt, sammelte er bedeutende Streit- aus (Appian. Lib. 70); durch 6000 ITberlaufer

krafte (Liv. XXIX 35 nennt 30 000 Mann und verstarkt, liefi er sich auf ein ungunstiges Ge-

3000 Reiter, Appian. Lib. 9 gibt noch grofiere lande verlocken und ward vollig besiegt (Appian.

Zahlen), vereinigte sich vor Utika mit Syphax Lib. 71). Sein Heer ward von Massinissa ein-

und zwang Scipio, die Belagerung aufzuheben. geschlossen und nach einem vergeblichen Durch-

Im Friihjahr 203 (Liv. XXX 4 Ende) wurde er 30 bruchversuch zur Kapitulation unter sehr schweren

sanit Syphax in seinem Lager, das dabei in Flam- Bedingungen genotigt, H. kehrte nach Karthago

men aufging, iiberfallen und erlitt eine vernich- zuriick (Appian. Lib. 72—73) und ward hier

tende Niederlage (Polyb. XIV 1, 1-6, 1. Liv. aus Furcht vor dem drohenden Komcrkrieg

XXX 5 - 6. Appian. Lib. 18—23). Doch ent- zum Tode verurteilt (Appian. Lib. 74). Darauf

kam er nach Karthago, wo er zu weiterem ener- sammelte er ein betnichtlich.es Heer und belagerte

gischen Widerstande riet. Bald hatte er ein neues damit Karthago, als 149 die rOmischen Con-

Heer beisammen. das sich unter seiner Leitung suln in Utika erschienen (c. 80). Nachdem die

abermals mit den frischen Truppen des Kflnigs Stadt den Krieg gegen Rom beschlossen hatte r

Syphax vereinigte (Polyb. XIV 6, 13. Liv. XXX 7, iibernahm H. auf Bitten des Yaterlandes wieder

nach Appian Lib. 25 war er wegen der Niederlage 40 den Oberbefehl (Zonar. IX 26. 463 d) und bezog

zum Tode in Karthago verurteilt, hatte aber in bei Nepheris in der Nahe Karthagos eine feste

Andan heimlich ein neues Heer zusammen- Stellung, von der aus er den Romern allerlei

gebracht). Allein auch diesmal hatten die Ver- Abbruch tat. Ein Angriff des Consuls Manilius

bundeten kein Gliick, beidc wurden abermals auf seine Stellung mifiglvickte (Appian. Lib. 102

auf den GroBen Feldern von Scipio geschlagen —104. Zonar. 1X26. 27. 464a— d. 465e; Ruck-

(Polyb. XIV 8, 1—11. Liv. XXX 8), worauf H. sendung der gefaUenen Offiziere auch Diod. XXII

wieder nach Karthago fluchtete (Polyb. XIV 8, 8); auch ein zweiter hatte keinen Erfolg (107).

14). Hier indessen scheint cr abgesetzt worden Die neuen Consuln von 148 wagten ihn iiber-

zu sein (Zonar. IX 13. 439 b), worauf er eine haupt nicht mehr anzugreifen (Appian. Lib. 110).

Freischar sammelte und den Kleinkrieg fiihrte. 50 Hierdurch ermutigt, sturzte er zunachst seinen

Vergeblich versuchte er eine Versohnung anzu- Mitfeldherrn H., liefi dann seinen Unterfeldherrn

bahnen (Appian. Lib. 30), bis Hannibal nach seiner Diogenes in Nepheris zuriick (vgl. Appian. Lib.

Ankunft seine Riickberufung durchsetzte (Appian. 126) und bezog nun ein festes Lager unter den

Lib. 36). Doch wagte er sich in Karthago nicht Mauern Karthagos im Angesicht des romischen

offentlich zu zeigen. Kurze Zeit darauf wurde Belagerungsheeres unter Scipio mi J. 147 (Appian.

er noch vor der Schlacht von Zama des Verrats Lib. 111. 114). Die Eroberung des Stadtteils

bezichtigt und vergiftete sich, um der Wut des Megara vermochtc er nicht zu hindern; um aber

Volkes zu entgehen, das seinen Zorn noch an jede Aussicht auf Ergebung abzuschneiden
,

iieU

dem Leichnam auslieB (Appian. Lib. 37. Zonar. er die TOmischen Kriegsgefangenen im Angesicht

IX 13 441b). Sein Sohn war Hanno Nr. 23, 60 des romischen Heeres auf das gransamste hui-

seine Toehter Sophoniba. morden (Appian. Lib. 118 Zonar. IX 29 467 a

11) In den Quellen als 6 vavaQXog bezeichnet, —468 b). Die Mitglieder des Rates, die daruber

Admiral der karthagischen Flotte, holte nach murrten, liefi er hinnchten und bereitete seine

Appian Hann. 57 Hannibal ans Italien ab und Alleinherrschaft vor (Appian. lab. 119). beme

brandschatzte auf dessen GeheiB die Stadte Brut- wusten ScMeramCTeieninder ausgehiwgerten

trams. Bei Appian. Lib. 31 dagegen, wo eben- Stadt tadeln Polyb. XXXVIII 2, 11-15 und

fells Hannibals Abholung berichtet wird, ist sein Diod. XXXH 22; dabei stand cr mimer noch in

Name nicht erwahnt, vaxi in der Tat mussen auch ganz guten Beziehnngen zu dea ROmern und wufite

sich bei einer Unterredung mit Massinissas Sohn Xaycbg der vulgare Name (Hase) gewesen zn sein;

Gnlussa, bei der er einen albernen Kleiderluxus und wenn Dichter (Horn. 11. XVII 676. Nic. ther.

entfaltete, sich leidliche Bedingungen zn sichern, 949. Anth. Pal. VI 92. IX 217) den H. ;ttc6£

die er dann freilich nachher groBtueTisch ablehnte oder oxlva% (Nic. al. 67 ;.
ther. 577) nennen, so

(Polyb. XVIII 1, 1—2, 8, doch vgl. Zonar. IX konnten wir das viellekht mit Lampe wieder-

30. 468 d). Diese Unterredung fand im Winter geben. Aelian, der ja lateinisch konnte, nennt

statt (Polyb. XXVIII 2, 2), im Friihjahr 146 sah das Kaninchen x6vixlog (hist. an. XIII 15), ebenso

sich H. genStigt, das iiuBere Lager aufzugeben Polyb. XII 3, 10. Die Lakedaimonier nannten den

(Appian. Lib. 119). TJm weitere Fortschritte der H. xayfaag, Aelian. hist. an. VII 47. H. und

Romer zu verhindern, versuchte er den Stadtteil 10 Kaninchen erganzen sich ubrigens in merkwiir-

Kothon einzuaschern , wobei dieser in Feindes- diger Weise auf den Inseln des Agaischen Meeres,

hand geriet (c. 127). Von da an beschrankte er Erhard Fauna der Cykladen 22. Auf Ithaka

sich auf die Verteidigung der Bjrsa und des gedeihen die H. nicht (Arist. hist. an. VIII 28

festen Asklepiosheiligtums , in das er sich mit p. 606 a 2. Antig. hist. mir. 11), auf Eleusa die

seiner Frau, seinen Kindern und den romischen Kaninchen (Plin. n. h. VIII 226); in Attika sind

tlberlaufern zuriickgexogen hatte, ergab sich dann beide selten (Nausikrates bei Athen. IX 399 E).

aber Scipio , der ihn begnadigte , wahrend seine Der junge H. heiBt Xayibsvg (Aelian. hist. an. VII

Frau mit ihren Kindern unter furchtbarcn Ver- 47), aber Strabon meint III 144 ohne Zweifel das

wiinschungen sich in die Flammen sturzte (Ap- Kaninchen damit; sonst ist das Hiischen ?>ayi5iov

pian. Lib. 131. Diod, XXXII 23. Zonar. IX 30. 20 (Marc. Aur. X 10) oder layojfaov (Ar. Ach. 520).

469b. Liv. per. LL Strab. XVII 3. 14 p. 832. —Als Abarten werden unterschieden der Berg-

Val. Max. Ill 2, 8. Flor. II 15. Oros. TV 23). und Busch-H. (Aelian. hist. an. XIII 14), der

H. starb in der ' Gefangenschaft in Italien. Sumpf-H. in der Gegend des makedonischen Sees

Q u e 1 1 e n : Hauptquelle ist die zusammen- Bolbe (Arist. hist. an. II 17 p. 507 a 6) und unfein

hangende Darstellung bei Appian. Lib. 69—132, davon in Xrastonia (mir. ausc, 122 p. 842 a 15.

vgl. Zonar. IX 26, 462 cff. 29, 467a. 30, 470a, Aelian. lust. an. V 27. XI 40. Athen. IX 401

A

dazu einzclne Bruchstucke bei Diod. XXXII. Im — alle aus Theopomp XX) mit besonders stark

allgemeinen gehen alle auf Polybios zuriick (vgl. eingesclmittener Leber, der Alpen- oder Schnee-H.

Appian. Lib. 132), von dem aus Buch XXXVIII (Lepus variabilis Pallas), dessen Farbenwechsel

einige wertvolle Bruchstucke erhalten sind. 30 Plin. n. h. VIII 217 schildert, der agyptische H.

14) Enkel des Masinissa, zweiter Oberfeld- (Lepus aegyptiacus Ge offr), der nach Arist. hist

herr der Karthager im Kriege von 149 fur die an. VIII 28 p. 606 a 24 kleiner als der Feld-H.

Verteidigung der Stadt (Appian. Lib. 93), ward ist, und der mgAayws xehboviag Athen. IX 401 A.

von seinem Mitfeldherrn H. Nr. 13 verleuiudet, Hebraisch heiBt der H. rQS^S; "Qti ist nicht das

als ob er die Stadt an Gulussa habc verraten Kaninchen, wie Luther ubersetzt, sondern der

wollen, und von der Volksmasse getotet (Appian. Klippschiefer (Hyrax syriacus).

Lib. 111). [Lenschau.J Gestalt und Lebensweise. Der Kopf des

15) Hasdrubal aus Gades, von Cn. Pompeius h. ist gestreckt, schlank, abwiirts geneigt, der

nach dem afrikanischen Kriege von 673 = 81 mit Nacken dunn, maBig lang, die Schulterblatter

dem rOmischen Btirgerrechtc beschenkt (Cic. 49 geradc, oben unverbunden, die Schenkel leicht,

Balb. 51). [Miinzer.] dicht beieinander, die Brust gewolbt, die Rippen

Hase. Name und Arten. Brehm Tier- diinn, die Huften gedrungen und rund, oben aus-

leben^ II 635 sagt: ,Plinius erwahnt es (namlich einanderstehend, die Keulen feist, die Weichen

das Kaninchen) unter dem Namen Cuniculus, schwammig, die Beine lang, kraftig gebaut, mit

Aristoteles nennt es Dasypus.' Der Philologe starken Muskeln, aber wenig Fett, die Vorderlaufe

wird mit einem derartigen Urteil vorsichtiger sein auBerst biegsam und schmal, die hinteren stramm

mussen. DaB Plinius, wo er cuniculus sagt, stets und breit, langer als jene. Die Ohren sind un-

das Kaninchen (Lepus cuniculus) meint, ist wohl verhaltnismaBig lang, leisten aber gute Dienste,

sicher; aber was ist dann der Unterschied zwischen da sie an den Rucken gelehnt, das leiseste Ge-

dasypus und lepus bei demselben Schriftsteller? 50 rausch vernehmen. Xen. ven. V 27ff. Aelian. hist.

Haufig nennt er diese beiden Namen neben- an. XIII 14. Sein Gesicht ist wegen der fehlen-

einander, nicht selten auch cuniculus und lepus, denLider (steht im Widerspruch mit V 11) auBerst

niemals aber cuniculus und dmypus. Diese beiden schwach, Xen. ven. V 26. Er hat Krallen (Plin.

Bezeichnungen sind also wohl bei Plinius identisch. n. h. XI 199), die ihm aber nicht als Waffe dienen

Dasselbe mSchte ich aber auch fiir Aristoteles (Gal. Ill 2), und ist unter den FiiBen und sogar

behaupten. also Brehm widersprechen. Nach im Schlunde behaart (Arist. hist. an. Ill 12 p.

genauerDurchsichtallerhieraufbezugUchenStellen 519 a 22. Plin. n. h. XI 229 nach Trogos); seine

ist es mir nicht moglich gewesen, einen Unter- iibrige Behaarung ist kurz, dicht und weich, aber

schied zu eruiereu; fiir diese Auffassung spricht nicht zart (Xen. ven. V 10. Arist. gen. an. V 3

auch die Tatsache, dafi Plut. mor. 971 D die 60 p. 783 a 7); sie andert der Farbe nach oft um,

Jungen der baovxodes XaytdsTs nennt. Auch findet besonders im Alter, oder wenn er seine Lebens-

sich bei Aristoteles niemals die Verbindung Saov- weise andert, de col. 6 p. 798 a 25; vgl. Xen.

xovg xal layws, sondern in der hist, an., part. V 22 f. Der H. hat eine zweilappige Leber (Arist.

an. und gen. an. herrscht Saovxovs (19mal gegen part. an. Ill 7 p. 669 b 34), besonders die Exem-

3mal Xaywg), in den iibrigen (nicht ins Fach plare am See Bolbe, in Krastonia (s. 0.), im Bri-

schlagenden) Schriften Xay&s (llmal gegen lmal lessos, Parnes und in der thrakischen Chersones

daavjiovs) vor. Aaavjtove scheint also gewisser- (PKn. n. h. XI 190), und ein groBes Herz (Arist.

maften der wissenschaftliche (Lepus vulgaris), part. an. HI 4 p. 667 a 20). In diesem soil das
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Kaninchen, das ubrigens eine im allgemeinen
dunklere, am dunnen, kurzen Kopfe hellere Par-
bung und einen kleineren Schwanz besitzt (auch
anders schmeckt und uxiter der Erde lebt, Polyb.

XII 3, 10), sogar einen Knochen haben; Sjieq ovv
tivog dyad>6v, Eidevai (aeXtjoei allcp, sagt Aelian.

hist. an. XIII 15. AuBer den Wiederkauern ist

der H. das cinzige Tier, das Lab produziert (nvsria,

ooagulum, dorisch fj tdf.uaog z. B. Nic. ther. 577
mit Scholion nach Nikon) : Arist. hist. an. Ill 21

p. 522 b 9. Plin. n. h. XI 239. In seinem Blute

dagegcn befindet sich kein Fibrin (Tvsg), und des-

halb gcrinnt es nicht zu einer festen, sondern nur
zu einer schwammigen Masse: Arist. hist, an HE 6

p. 561 a 1. Seine Stimme ist hell, physiogn. 2

p. 807 a 21; er schlaft mit bewegtcn Niistern und
offenen Augen, Plin. n. h. XI 147. Aelian. hist.

an. II 12. XIII 13. Xen. Ten. V 11, der noch
hinzufugt, im Wachen habe er die Angen ge

schlossen. Fctt wird er nie, Plin. n. h, XI 212.

Den Urin entleert der H. nach hinten (Arist hist.

an. II 1 p. 500 b 16; part. an. IV 10 p. 689 a

34), wevshalb bei der Begattung das Weibchen
auf das Miinnchen steigt (V 2 p. 539 b 22. Plin.

n. h. X 173); diese findet ubrigens aufierordent-

lich hiiufig statt, monatlich wahrend des ganzen
Sommers, und noch wahrend die Weibchen schwan-
ger gehen, empfangen sie schon wieder. Sie haben
schon Milch, bevor sie werfen. Sie setzen nicht

auf einmal, sondern in beliehigen Zwischenraumen,
und zwar blinde Junge, Arist. hist. an. YI 33

p. 579 b 30; der Uterus soil wahrend der Trag-

periode Saugwarzchen enthaltcn, III 1 p. 511a
29. Herodot tibertreibt stark, wenn cr sagt, "wah-

rend der H. mit Jungen trachtig gehe, die schon
Wolle, mit anderen, die noch keine batten, und
mit dritten, die sich eben bildeten, einpfange er

schon wieder. Treffend aber ist die Bemerkung
des Yaters der Geschichte, daB Got^t alien furcht-

samen und eBbaren Tieren eine groBe Fruchtbar-

keit verlieben habe, III 108; vgl. Plin. n. h. VIII
219. X 179. 182. Xen. Ten. V 12. Arist hist,

an. V 9 p. 542 b 31. Phys. et med. ed. Ideler

I 178. Plut. mor. 829B, Eine merkwurdige Ge-

schichte erzahlt Aelian. hist. an. XIII 12, die ich

mit seinen eigenen Worten wiedergeben moehte:
,Von cinem Jager, einer ehrlichen Haut, der das

Liigen fern lag, habe ich eine tolle Geschichte

gehort. Er sagte namlich, auch der mannliche
H. gebare und zeuge zugleich und liege in Wehen
und zwei bis drei Junge ziehe er groB. Das schien

mir nun ganz unglaublich; folgendes aber setzte

der Sache die Krone auf; er habe selbst, so ver-

sicherte er, einen halbtoten mannlichen H. ge-

i'angen, dessen Leib geschwollen gewesen sei; er

habe ihn nun aufgeschnitten und in der Tat eine

Gebarmutter und drei Junge entdeckt. Als er

diese herausgenonimen, hiitten sie unbeweglich wie
Fleischklumpen gelegen; von der Sonne jedoch
erwarmt, seien sie wieder aufgelebt, eins habe
sieh geregt, die Augen aufgeschlagcn, auch die

Zunge herausgestreckt und das Maul tot Hunger
geOffnet Man habe den Kleinen nun natiirlich

Milch gereicht und sie so bald grotigezogen, ein

Beweis, so scheint mir, fur ihre wunderbare Ge-
burt. Ich kann mich nicht dam verstehen, der
Erzahlung zu miBtrauen, well der Maim, wie ge-

sagt, weder ein Lngner noch Aufschneider war.'

Auch das Weibchen soil unbefruehtet gebaren,
Archelaos bei Plin. n. h. VXH 218. Die Erucht-
barkeit des H. wird nach Aristoteles durch eine
in mehrere Teile gespaltene Gebarmutter hervor-
gerufen {problem. X 14 p. 892 b 1) und auBer-
lich durch die dichte und ungewohnliche Behaa-
rung angekundigt (gen. an. IV 5 p. 774 a 31).

Wie viele Taschen der H. fur die Exkremente
habe, soviel Jahre soil er nach Archelaos alt sein,

10 Plin. n. h. Vm 218. Die Milch hat die gleich
starke Dicke wie die des Schweines und des
Hundes, Arist. hist an. VI 20 p. 574 b 13. 33
p. 580 a 4. Alle Tiere sondern zur Paarungszeit
einen iiblen Geruch aus (Theophr. odor. 61). der
H. daher fast das ganze Jahr (caus. plant. VI
20, 4); aber auch das junge Haschen (Xen. yen.

V 13). Die H. sind schlau, aber feige (Arist. hist
an. I 1 p. 488 b 15; physiogn. 1 p. 805 b 26.

Plin. n. h. XI 183. Her. Ill 108. Aelian, hist.

20 an. VII 19. Gal. Ill 2). Mutlose Menschen war-
den daher mit ihnen verglichen, so Aischines bei

Dem. XVIII 263, die Korinther, in deren Mauern
die H. in Mengen herumlaufen, von Lvkurg bei

Plut. mor. 190 F. 229 D, und von Archidamos,
des Zeuxidamos Sohne, ebd. 218 D; vgl. auch
Thilostr. vit. Ap. IV 37.

Ausfuhrliche Schilderungen der Lcbensgewohn-
heiten des H. geben wieder Xen. ven. V Iff. und
Aelian. hist. an. XIII 14, denen ich folgendes

30 entnehme. Die H. laufen aufierst schnell und
geschmeidig; ja, sie laufen nicht, sie springen,

indem sie die Hinter- vor die Vorderlaufe setzen:

das kann man im Schnee beobachten. Sie be-

wegen sich aber meistenteils nicht geradeaus,

sondern bald hierhin bald dorthin, urn ihre Ver-

folgcr zu tauschen, und schlupfen glatt durch
allcrhand Gestriipp, Graser und Sumpfpflanzen.

Nach der Richtung, in der sie laufen, zeigt immer
das cine Ohr; denn ihr kurzer Schwanz kann

40 ihnen nicht als Steuer dienen. Sie gehen aber

nicht verschwenderisch mit ihrer Kraft um, son-

dern richten sich ganz nach der Fahigkeit dessen,

der ihnen nachsetzt. Werden sie nun von guten
Jagdhunden gehetzt, dann laufen sie, was sie

konnen, bleiben auf einem Hiigel stehen, sehen

sich um und machen Miinnchen, gleichsam als ob

sie den ganzen JagertroB verachteten, legen sich

dann auch zuweilen friedlich nieder und schlafen

ein. Die Berg-, Busch- und Sumpf-H. sind nicht

50 so flink; jene verlassen sich darauf, dati Hunde
und Pferde nur schwer eine Anhohe erklimmen;

diese wiegen sich hinter ihrem Gestriipp in Sicher-

heit. Die Spuren des H. sind im Winter aus-

gedehnter als im Sommer ; aber wenn es wahrend
der Xacht gefroren oder gereift hat, sind sie

morgens nicht aufzufinden; erst die auftauende

Sonne macht sie den Hunden bemerkbar; auch

viele Eegengiisse sind fur den Jager ungiinstig

(geringe Befeuchtung nicht: Theophr. caus. plant.

60 VI 19, 5). Wenn der Mond voll ist, dann spielen

und springen die H., und man wird dadorch

ebenso verwirrt, wie wenn Fuehse dazwischen

gelaufen sind. Am deutlichsten ist die Fahrte in

einem milden Fruhling zu erkennen, wenn noch

nichts bluht (erschwerend tritt hier jedoch die

Unruhe der Tiere wahrend der Begattung hinzu),

nnd dann wieder im Herbste, wenn das Getreide

eingebracht ist Einen intensiTeren Geruch als
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die Laufspur hinterlaJBt selbstverstandlich der

Lagerplatz, besonders wenn er sich im Wald oder

Buschwerk benndet; das tritt aber nicht allzu

hauflg ein, da der H. sich uberall niederlegt. Er
^chwimmt im Notfalle auch tiber kleinere Ge-

wasser. Sein Nest legt er sich im Winter an
windstillen, im Sommer an schattigen, im Friih-

ling und Herbst an sonnigen Platzen an. Er duckt

sich, indem er die Hinterlaufe einzieht, die vor-

deren aber ausstreckt und auf diese seinen Kopf 10

legt; die Loffel schmiegt er dabei dicht an die

Schultern. Seine Vorliebe fur Buschwerk muB er

oft mit dem Tode biiBen (Aelian, hist. an. XIII

13); denn im Laufe ist ihm kein gleich groBes

Tier iiber. Besonders gut lauft er bergan, bergab

dagegenwegen seinerlangenHinterbeine schleehter.

In der Umgebung seiner Lagerstatte verwischt er

die Fufispuren (Aelian. hist. an. VI 47) oder macht
den letzten Sprung sehr groB (Plut. mor. 971 D),

um der Verfolgung zu entgehen. LTm seine Jungen 20
ist er sehr besorgt (Aelian. hist. an. XIII 11); er

legt sie an verschiedene Stellen, oft 30 m von-

einander entfernt, damit sie nicht alle zusammen
die Beute des Hundes werden (Plut. mor. 97 ID).

Jagd. Schon Horn. II. X 360 benutzt eine

H.-Jagd zu einem Gleichuis ; der Hund Argos hatte

einst diese Tiere gehetzt, Od. XVII 295. Fernor

waren H. verfolgende Jiiger auf dem Schilde des

Herakles von Hephaistos gebildet, Hes. sc. 302.

Die ausfiihrlichste Darstellung einer H.-Jagd geben 30
wiederum Xenophon (ven. VI lOff.) und seine

Nachschreiber Arrian, Aelian. (hist. an. XIII 14)

und Pollux. Man treibt die H. mit Hunden ins

Stellgarn hinein (vgl. Aesch. Eum. 25). Der Jager

hat eine nachliissige, leichte Kleidung und Schuhe,

in der Hand tragt er einen Stock (Xaycofiolov

Theocr. IV 49), der Netzwachter folgt ihm. Schwei-

gend geben sie ihres Weges, damit der H. nicht

zu zeitig Keiiiaus macht. Nun bindet man die

Hunde an verschiedene Baume, aber nicht allzu 40
fest, und dann stellt man die Ketze an verbor-

genen, vertieften, dunklen Stellen, ausgetrockneten

Flufilaufen und anderen geeigneten Orten, an die

der H. sich zu fluchten pflegt. auf. Hier bleibt

der Wachter stehen. Dann nimmt man die Hunde,
fiihrt sie ins Jagdrevier, und nachdem man vor-

her zu Apollon und Artemis, die sich an ).ay<o(tok(ai

erfreut (Call. Dian. 2), gebetet, liiBt man den

besten los und zwar im Winter mit Sonnenauf
gang, im Sommer vor Tagesanbruch. Hat der 50

Hund die ricbtige Spur, dann lost man auch den

zweiten, bald auch die iibrigen, indem man ihnen

gut zuredet. Diese laufen nun. ganz Feuer und
Flamme, die kreuz und quer. Sind sie in der

Nahe eines H., dann merkt man es auch in der

Feme an ihrem Gebaren. SchlieBlich sttirzen sie

sich wiitend auf den Lagerplatz, der H. fahrt

heraus, rings ertont Gebell; der Jager nahert sich

und ruft ermunternde Worte, wie : Los doch ! oder

:

Brav, brav! Wenn der H. aber entflieht und die 60
Hunde sich verlieren, fragt man irgend einen

Mann, der des Weges kommt, ob er vielleicht die

Meute gesehen habe. Hat man erfabren, daB sie

die Spur noch nicht verloren haben, dann ruft

man ihre Namen in alien nur mtfglichen Tonhohen
und -starken nnd treibt sie an ; sind sie aber ab*

geirrt, so sncht man sie durch geeignete Zurufe

wieder anf die richtige Fahrte zu bringen. Ist

der H. endlich ins Netz getrieben, so gibt der

Wachter ein Zeichen, dafi die Jagd auf ein neues

Tier beginnen kann. Wenn der H. trotz aller

Anstrengung nicht hat gefangen werden ko'nnen,

und wenn die Hunde schon mude sind, dann
sucht der Jager alle Gestrauche und Schlupfwinkel

durch; denn es ist anzunehmen, daB sich der H.

irgendwo versteckt hat und sich ganz ruhig ver-

balt. SchlieBlich wird er aufspringen und kann
nun gepackt werden. Dann legt man die Netze

zusammen, streichelt die Hunde, lafit sie aber im
Hochsommer nicht sogleich iiber den heiBen Sand

nach Hause laufen, sondern gOnnt ihnen etwas

Kuhe. — Schon wenn die weiblichen jungen Hunde
acht, die mannlichen zehn Monate alt sind, soil

man sie auf die Jagd mitnehmen, aber erst dann

loslassen, wenn der H. nicht mehr zu sehen ist,

denn sonst strengen sie sich zu sehr an, ihn zu

erreichen, was fiir ihr Alter noch schadlich ist;

fassen sie aber doch einen, dann soil man ihn

ihnen iiberlassen; denn ov zalq da^atg zoiv Xaycotiyv

al xvveq ymgovatv, akla xf} fiQatoei Arist. eth. Nic.

HI 13 p." 1118 a 18. Fiittern soil man sie stets

am Nctz, damit sie sich dorthin gewOhnen (Xen.

ven. VII 6ff.). Hunde, die nicht fassen konnen

und keine gutc Spurkraft haben. sind fur die H.-

Jagd unbrauchbar (III 3); ebenfalls solche, die

sich in Windungen gefallen (III 6). — Anders ist

die H.-Jagd im Winter; da nimmt man keine

Hunde mit, denn die Kalte beeintrachtigt ihre

Witterung, ihre FuBe erfrieren, und der Geruch

vom H. verschwindet. Man hat ja auch keine

Schwierigkeiten, da man auf dem Schnee der

Fahrte leicht nachgehen kann. Kommt man in

die Nsihe eines Lagerplatzes, so geht man nicht

nahe heran, sondern im Kreise herum. Horen die

Spuren da auf, so kann man sicher sein, den H.

aufzuscheuchen. Aber man laBt ihn ruhig liegen,

weil er doch da bleibt, und geht einer anderen

Balm nach, ehe die Mittagssonne sie verwiscbt

hat. Dann stellt man die Game auf und treibt

die H. hinein. Sollten sie sich hinauswinden,

dann lauft man ihnen nach : sie werden entweder

in ein anderes Stellgarn geraten, oder im Schnee,

auf dem sie wegen ihrer behaarten FuBe sehr

schlecht laufen konnen, verenden, VIII Iff. Auch
in der Anabasis erwahnt Xenophon (IV 5, 24)

eine H.-Jagd. Die Inder jagten die H. auf fol-

gende Wcise, Aelian. hist. an. IV 26 nach Ktesias.

Sie bedienten sich nicht der Hunde, sondern jung

gefangener und abgerichteter Adler, Weihen und
Raben. An einen zahmen H. banden sie ein Stuck

Fleisch und lie lien ihn dann laufen; darauf hetzten

sie ihm jene Vogel nach und gaben ihnen, falls

sie den H. erreicht batten, das Fleisch zur Be-

lohnung. Diesem willkommenen Koder glaubten

jene nun auch. wenn sie wilde H. jagten, ent-

gegenzusehen und braehten sie ihren Herren so

schnell wie mOglieh. Nun erhielten sie die Ein-

geweide zum FraB.

Aber der Mensch und die in seinem Dienste

stehenden Tiere sind nicht die einzigen Feinde

des armen Lampe; besonders stellt ihm auch der

Fuchs nach, wie wir wieder bei Aelian. hist., an.

XTTT 11 lesen. Naehts macht sich Meister Rei-

neke auf, wittert nach einer H.-Spnr und verfolgt

sie lautios, mit angehaltenem Atem. Schon glaubt

er sich im Besitz des leckeren Bratens, aber jener



hat ihn bemerkt und entflieht. Nun beginnt eine

wilde Jagd: Der H. lauft, so schnell er kann; der

Fuchs immer hinterdrein. Aber der Nager ist

geschwinder als der Rauber; in einem Wildlagcr

ist er verschwunden und rulit sich ein wenig aus.

Der Fuchs jcdoch l&Bt ihm nicht viel Zeit. So

wird der H. schliefilich miide und fallt seinem

Feinde zurn Opfer. Unter den Yogeln stellt der

Adler dem H. am grimmigsten nach: Horn. II.

XVII 676. XXII 310. Aes. fab. 7. Arist. hist.

an. IX 32 p. 619 b 9. Aolian. hist. an. II 39.

IX 10. Xen. ven. V 16; Cyr. II 4, 13. Assyiische

Darstellungen von Adlern, die auf jungo H. stoBen,

zeigt Layard The monuments of Miniveh II 62.

Keller Tiere des klass. Alt. 275 sab im Biiti-

schen Museum rnehrfach auf Gemmen Adler, die

Kaninchen auflauern odcr sic Hunden zu ent-

TciBen suchen. Ahnlich waren die Mtmztypen von

Agrigent (ebd. Fig. 44) und von Thessalonich

(Eckhel Doctr. numiu. I 2, 79). Fin H. von einem
Panther zerfleischt auf zwei Reliefs und einem bron-

zenen Schliisselgriff im Kanton Aargau, Keller
395, 169; ira Kampfe- mit einer Riesensehlange,

Nic. ther. 453ff. In Rom ergQtzte man sich

sogar daran, einem Kampfe zwischen Lowen
und H. zuzusehen: Cur tibi pro Libycis elau-

duntur reie teaenis Imbelles capreae solliciiusquc

lepus? Ov. fast. T 372. So ist der H. derm ein

von alien Seiten gehetztes Tier (Aes. fab. 237),

und selbst in der Fabel fmdet er gegen gemein-

same Feinde keine Unterstutzung (236), wehrlos

wie er ist (Arist. pol. Ill 13 p. 1284 a 16). Ge-

zahmt wurde er seiten, Plin. u. h. YIII 220. Ein
sinniges Epitaphion auf den Tod eines Langohrs,

das , feist von der reichlichen Kost, am unersatt-

lichen Schmaus" starb, hahen wir von Melcager

A nth. Pal. VII 207.

Aher die Fruehtbarkeit des H. gleicht alle

Yerluste wieder aus; ja er und besonders das

Kaninchen kann in so gewaltigen Mengen auf-

treten, dafi sich die Menschen nicht mehr vor ihm
zu retten wissen. Besonders waren im Artcrtum
Turdetanien und die Balearen von Kaninchen-

herden heimgesueht. Yon der Landplage erzahlt

Strab. Ill 144, daB sie die Wurzeln der Biiume

anfraBen und Pflanzungen und Saaten verheerten,

sich sogar iiher die Pyrenaen bis nach Marseille

verbreiteten; wilde Wiesel mit Maulkorben ver-

wende man zu ihrer Jagd. Und von den Ein-

wohnern der Balearen berichtet er ubereinstimmend

mit Plin. n. h. YIII 218, daB jene, dureh die

Kaninchen in Hungersnot gebracht. den Kaiser

Augustus um militariscTie Hilfe gebeten hiitten.

Viele Kaninchen waren auch auf einer kleinen

Insel vor Puteoli vorhanden, Athen. IV 401 A.

Ahnliches hatte Hegesander aus Delphi in seinen

Denkwtirdigkeiten berichtet. Zur Zeit des Anti-

gonos Gonatas (gest. 240/239) war die H.-Plage

auf der Insel Astypalaia so groft, dafi die Ein-

wohner das pythische Orakel befragten. Die
Priesterin antwortete, sie soilten Hunde anschaffen

und mit diesen auf die Jagd gehen. Das taten

sie auch, und sie eriegten in einem Jahre tiber

60000 H. Diese stammten alle von einem einzigen

Paare ab, das ein Mann von der benachbarten
Insel Anaphe dort ausgesetzt hatte aus Eache
dafur, da6 ein Astypalaenser einige Jahre vorher
zwei Kebhfihner nach Anaphe gebracht, die sich

eben falls in erschrecklicher Weise vermehrt hatten
(Athen. IX 400 Df.). Die Inseln Lagussai vot der
troischen Ktiste waren nach dem H.-Reichtum be-
nannt, Athen. I 30D. Anaxilas von Rhegium
fuhrte die Tiere in Sizilien ein und setzte des-
halb einen H. auf seine Miinzen, Arist. republ.
Rhegin. frg. p. 1565 a 7.

Zubereitung. Luc. hist. 56 rechnet H.-
Braten unter die feinen Speisen. In den Rittern

10 des Aristophanes (1192ff.) will der Paphlagonier
Herrn Yolk einen H. schenken, aber der Wurst-
verkaufer nimmt ihn ihm heimlich weg und be-

gliickt nun selbst jenen mit dieser kostbaren Gabe;
vgL auch Ach. 1110 und Cratin. frg. 108. Cha-
mailcon hatte in seiner Biographic des Simonides
erzahlt, da6 dieser, bei einem von Hieron veran-

stalteten Diner zuletzt, als nur noch die Knochen
iibrig waren, mit H.-Braten bedicnt, den Vers des

Homer II. XIY 33 mit geringer Yariation zitiert

20habe: ,Nmimermehr kam cr zu mir, wie breit

auch und feist er gewesen!' Athen. XIV 656 C.

Archestratos , der beruhinte Kochkiinstler, be-

hauptete, es gebe mannigfache Arten der Zu-

bereitung des H., die beste aber sei, das Fleisch

nicht ganz durchzubraten, sondern so zu servieren r

da6 das Blut beim Tranchiercn herauslaufe. Die

anderen Kocharten eTschicnen ihm der Erwahnung-
ganzlich unwert, da man bei 01- und Kasesauccn
doch an Katzen denke (IX 399 Df.). H.-Klein

30 (ftifAaQxvg) aB :nan als Yorspeise, Ar. Ach. 1112;.

dies war besonders von dem sog. Schwalben-H.

geschiitzt, Diphilos bei Athen. IX 401 A. Es be-

stand aus der im Brute gekochten Leber oder alien

Eingewciden, Gal. VI 699. H.-Milch war besonders-

bei den Gourmets der GroBstadt beliebt, XII 259.

Die Juden muliten sich des H. enthalten (Lev.

XI 6; Deut. XIY 7), weil er wiederkaue und die

Klauen nicht spalte. Falsche Grunde gibt Lam-
prias im Plutarchischen Gastmahl 670E an, so

40 die Ahnlichkeit mit dem Esel. oder weil die Juden
den II. wegen seiner Schnelligkeit, seiner im
Schlafe offenen Augen und seines feinen Ohres-

(das die Agypter als Zeichen fiir ,horen' gebrauch-

ten) wegen fiir heilig gelialten hatten.

Medizinisches. Ar. Equ. 909 bietet der

Wurstverkaufer Herrn Yolk einen H.-Schwanz als

Taschentuch an: er solle sich die Augen damit

wischen. In der zunftigen Heilkunde fanden viele

Bestandteile des H.-Korpers Yerwendung, am
50 meisten das Lab. Dies, dTei Tage nach der Men-

struation genommen. macht steril, heilt den Ge-

bannutterblutnuB, wird mit Erfolg gegen Epilepsia

angewandt, lost im Magen geronnene Milch und
soil sogar Schwindsiichtigen helfen (Diosc, II 19.

Gal. XII 274. Plin. n. h. XI 239. XXYIH 202),

was Galen mit Eecht bezwcifelt, der es bei dieser

Krankheit nie zu verschreiben gewagt hat. Da-

gegen gait es allein oder in A'erbindung in it

anderen Medikamenten allgemein fiir gut gegen

60 Schlangen (Philum. YJI 12. XYU 7. Diosc. II

19. Nic. al. 325; ther. 577. 711. 949), Skorpion-

und Spinnengift (Philum. XV 15. Plin. n. h.

XXVTII 154). AuBerdem nahm man es bei aus

Hundswut entstandener Wasserscheu (Philum. IV

12), als Gegeninittel gegen Stierblut (Plin. n. h.

XXVni 162), bei Ohrenachmerzen (177), losen

Zahnen (178), Aneuriama (190), Hasten (194),

Dysenterie in Brot oder Gerstengrutzc (204) oder

^4«5 nase

auch in lauem Wein (206), um Blutungen zu

stillen (239), ja in Wein mit Kapern, sogar Krebs

zu heilen (242). Wenn die Mutter die Saug-

warzen mit H.-Lab bestreicht, bekommen die Sang-

linge keinen Brechdurchfall (258). Auch Splitter

und Geschosse kann man mit seiner Hilfe aus

dem Korper entfernen (245. XXX 122). Der Ge-

nuB von vielem H.-Fleisch erzeugt dickes Blut

(Gal. VI 664; vict. att. 67) und schliefilich die"

H. immer an derselben Stelle beobachtet werden,

so bedeutet das schOnes Wetter, Aelian. hist. an.

YII 8 ; vgl. XIII 13. In der Nahe des Artemis-

tempels auf der Insel Ikaros im Arabischen Meer

waren die H. zahlreich; wenn man auf guten Fang
rechnen wollte, mufite man vorher zur Gettin

beten; andernfalls wurde man sogar bestraft, IX 9.

[Gossen.]

HnselniiU. Corylus avellana L. nebst Ver-

usXavroXixv xoaoi's (VIII 183). Der Kopf. ge- 10 wandten. H.-Schalen fehlen nach Buschan Yor-
r

.. ,

lr -j. T>-.-..!L^i.j. ,-„+. — 4. „„„™ .i„ t. A^ £,-Fniifl« o-^«fliifli+1i^bp "Rntn.nik 1 (Uff. seiten unter den
rostet mit Barenfett, ist gut gegen das Ausfallen

der HaaTe (Diosc. II 19. Gal. XII 334. Plin.

n. h. XXYIII 166) und wird prophylaktisch gegen

Zahnschmerz angewandt (Gal. XII 877); seine

Asche, nut Xarde parfiiiniert, gibt ein ompfehlens-

wertes Mundwasser (Plin. n. h. XXYIII ] 78) ; die

Asche der Haare braucht man bei Euhr (209), in

Yerbindung mit zerhackter Lunge bei Frostbeulen

an den Fiifien (221). H.-Blut, warm aufgestrichen,

geschichtliche Botanik 104ff. seiten unter den

vegetabilischen UbeTresten der vorgeschichtlichen

Mederlassungen Mitteleuropas. Aus Italien fuhrt

er welch e an von den Pfahlbauten zu Lagozza

(neolithische Peiiode), Lago di Fimon, Yaresesee,

Gardasee = Peschierra, und von der Terramare

zu St. Ambrogio (Bronzeperiode). Auch im Quater-

nar Eoms hat man sie gefunden, weshalb Go s chke
in seiner Spezialstudie Die Haselnufi, ihre Arten

vertreibt Sonmiersprossen, Leber- und anderellaut- 20 und ihre Kultur (Berlin 1887) schloB, sie miisse

necken (Diosc. II 19), sein GcnuB ist aber Per-

sonen, die eine Entfettungskur durchmachen, zu

untersagen (Gal. vict. att. 67). Gebratenes Gehirn

braucht man gegen krankhaftes Zittern, zerstofienes

gegen die Schmerzen beim Zahnen der Kinder

(Diosc. II 19. Gal. XII 334. Plin. n. h. XXYIII

259); Lunge bei Tranenfisteln (172), gesalzen mit

Weihrauch in WeiBwein bei Fallsucht (224); das

Herz, auf den Korper gebunden, bei Fieber (229).

in dem nordischen und einem Teile des medi-

terranen Florengcbietes einheimisch sein. G o ir a

n

(Alcune notizie veronesi di botanica archeologica,

Nuov. Giorn. botan. Italiano XXII 1890, 1) will

unter den oberitalienischen Funden zwei Formen
herausgefunden haben. Die eine bezeichnet er als

var. silvestris (nux oylindriaca) , die andere als

var. ovata (var. subrotunda ovata); die erstere

Form unterscheidet das Yeroneser Yolk als no-

Mit einem Eippenknochen, der einer Nadel mog- 30 sella von der zweiten, der olane (Buschan a.

lielist ahnlich sicht, soil man in hohlen Zahnen

stochern (179). Alte, in Wein aufgelSste Kieren

treiben die Blasensteine ab (213). H.-Laufe, an

die Huftcn gebunden, heilen Ischias; ein dem
lebendigen H. abgerisscnesBein, dauernd getragen,

Podagra (220). Hoden muB man roh verschlingen,

weim man Lendenschmerzen hat (199); sie, aber

auch die Gebarmutter. den Speisen beigegeben,

bewirken die Geburt von Knaben; die noch un-

O.). Im heutigen Griechenland ist nach v. Held-
reich Die Nutzpflanzen Griechenlands , Athen

1862, 15 Corylus avellana yovvTovxiya (Friichte

(powToi'xia oder AeTrzoxaQva) ein ziemlich sel-

tener Strauch, am haufigsten noch in Akarnanien,

wird aber auch in Garten gezogen ; weitere Fund-

orte vgl. Halacsy Conspectus florae Graecae

III 134, Leipzig 1904. Haufiger wild im Ko-

nigreiche Griechenland ist Corylus colurna L.WW 11 1LU11 UIC VJCIJUJ.U null Jumui-u, Viirj ""H" «" ...e .«- -.-
•>

-. -. T „

geborencn Jungen solchen Frauen, die bereits auf- 40 {ayqia yovvrwxtia) mit kleinen runden Aussen.

gehOrt haben zu gebaren, wiederum Fruehtbar-

keit (248). Selbst der Mist wurde gegen Bose

und anderweitig benutzt (210. 235. 249); wenn

man ihn bei sich trug, vermeinte man, von Hunden
nicht angebellt zu werden (XXX 147). Harnzwang

heilte man durch einen Wein, in welchem das

Gehirn, die geriisteten Hoden und das Lab eines

II. zusammen mit Ganseschmalz und Gersten-

graupen aufgelost waren (XXYIII 215). Dagegen

Die" meisten H. kommen aus den benachbar-

ten Provinzen der Tiirkei in den Handel (z. B.

in groBer Menge vom Berge Athos). Als H.

deutete Sprengel wohl unrichtig (vgl. Athen. II

54b) die @dma xdgva des Hippokrates (,-rept

vovooiv VII 133, 11 L; Tzovzixa xagva YIII 403t

208L.) und K. Koch (Die Baume und Straucher

des alten Griechenlands, Stuttgart 1879, 54) will

unter den xaovai des Sophoklesfragmen ts (frg.

CUC XT \ 'kt.i AfTion TT 354 n ?.9 Ti fl vr,m'>m nr/i'm
empfiehlt Cels. II 31 den H. als Lrin treibendes 50 688 N.) bei Athen. LT 38 p. 52 b 6 xagvai fietiu

Mittel; einschlafernd nannte ihn der alte Cato,

Diomed. I 358. VgL Plin. n. h. XXX 140. Auch

schon glaubte man nach seinem Genusse zu werden

:

Du schickst mir einen H.. liebes Herz,

Und schreibst dazu: ,Acht Tage nur, du weifit,

Dann bist du schon !* — Ist's, Gellia, kein Schcrz,

8o liast du nimmer soldi ein Tier veTspeist!

Mart. V 29.

Yolksmund. Aaavjiovs xqsoiv extdvftet sagte

ts H. verstehen, obwohl der Eingang des Athe-

naioskapitels (at 'Atxtxol xal oi a/./.oi avyygaqpeTg

xotrcijg TLavxa. xa axQobgva xaQva leyovaiv) SOWie

das folgende Zitat aus Herakleon von Ephesos: y.a-

Qva Exdlovv y.ai ta; dfivydd/.ag xai ra vvv xaazd-

vtiia nicht daftir sprechen. Ob die y.dgva ta

Ti/.azm ovx eyovza dta<fvv)v ovds^lav, welche die

Zehntausend "(Xen. anab. V 4. 29) bei den Mossy-

noiken fanden, H. oder Kastanien gewesen sind,

man von Leuten, welche andere um Dinge bitten, 60 ist streitig; Koch a. a. O. erklart sie fiir die

die sie selber besitzen (Diogen. IV 12); also etwa:

.Ablafi nach Kom tragen.' Aayio* xadzv&ojv von

solchen, die sich so stellen, als ob sie schliefen

(Zenob. IV 84): ,Er predigt und glaubt's selbst

nicht.' Aaywg top xsqi raw xoecov xqiywv von

Menschen, die sich uniiberlegt in grofie Gefahren

sturzen (85): ,Schuster, bleib bei deinen Leisten.'

VgL Arist. ihet. HI 11 p. 1413 a 17. Wenn viele

Frfichle seiner Corylus pontica, eben so spricht

sich V. Hehn Kulturpflanzen u, Haustiere 388"

fiir eine groBe Corylus-Art aus. Ganz unzweifel-

haft findet sich die H. erst bei Theophrast, der

sie hist, plant. Ill 15, 1—3 eingehend be-

schreibt: ,Die tJQax?^(ozixij xaqva ist von Natur

wildwachsend — die Frftchte der wilden Art sind

namlich wenig oder gar nicht schlechter als die
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der zahmen, auch 1st sie winterhart, findet sich
haufig im Gebirge und tragt in bergigen Gegenden
reichlich (ogsioig Wimm., yogaig Aid. Edd., ich
mOchte fioQEtotg lesen) , ferner maclit sie keinen
eigentlicben Stamm, sondern ist strauchartig mit
rutentOrmigen iangen und mitunter ziemlich dicken
Scho'filingen obne viel Seitentriebe und Knoten— doch wird sie auch kultiviert. Dann hat sie

eine bessere Frucht und ein groBeres Blatt. Dieses

naseinuu z*eo

II 28 (VI 609) fiaoilixd nvsg dvoftdtovat xdgva
zavra ta vvv vjio vz&vtcqv duXoig dvofta^6fjieva

xdgva' xaAsTtcu. de xal alia xiva XsTtxoxdgva,
7iokXq> fitxgoisga rovtcov, a mgoaayogevovaiv eviot

IIovTtxd. In Italien ist Corylus avellana nach
Arcangeli Flora Italiana 181 auf der ganzen
Halbinsel und den Inseln gemein, wahrend dieLam-
bertsnuB (Corylus maxima Mill. = Coryrus tubu-
losa Wildd.) nur fur einige Punkte des Nordens

ist bei beiden Formen gesagt, am ahnlichsten 10 angegeben wird und auch da wohl nur angebaut
dem der Erie, doch ist es brciter, wie ja auch
der ganze Baum grOBer ist. Durch Beseitigen
der Seh&Blinge wird die Fruchtbarkeit erhOht
{vgl. 1 33 ; caus. plant. II 12, 6). Yon beiden Formen
gibt es zwei Arten : Die eine hat eine runde, die

andere eine langliche NuB, weiBlicher ist sie bei

den zahmen. Die schflnsten Fruchte tragt sie

auf feuchtem Boden. Durch Umpflanzung laBt
sich die wilde in die Kulturform uberfuhren.
Sie hat eine glatte, schulfrige, diinne, glanzende 20 S. 27).

ist (vgl. Ascherson-Graebner Synopsis deT
mitteleuropaischen Flora IV 378n\). Der Strauch
heiBt bei den ROmern corylus, so schon Cato
agr. 18, 9 (vgl. Thes. L. L. IV 1080), die Frucht
nux Abellana von der kampanischen Stadt
Abella, vgl. Plin. n. h. XV 88. Macrob. Sat. in
18, 5 nux haec Avellana seu Praencsiina, quae,

est eadem, ex arbore est, quae dicitur corylus.

Serv. Georg. II 65; Aen. VII 740 (s. o. Bd. I

Rinde rait eigentumlichen weifien Tupfen, das
Holz ist sehr zahe, weshaib man aus den ganz
dunnen Schossen , wenn sie entrindet, und aus
den dickeren, wenn sie gespalten sind, Korbe
machen kann. Sie haben auch ein schwaches,
gelbliches Mark, das spater schwindet. Eigen-
tumlich sind ihnen die Katzchen; vgl. Ill 5, 5.

Die H. treibt nach dem Abfallen der Frtichto

ein traubiges (?) Gebilde wie eine stattliche

Cato maclvt a. 0. aus dem Holze einen orbis

olearius, nach Plin. n. h. XVI 75 eignet es sich

fur Fackeln, steht aber zur Anfertigung von
Lanzen der Esche nach, n. h. XVI 228, weshalb
sie wohl Ovid. met. X 93 fragilis heiBt. Die
Biegsamkeit (in der Jugend) erwahnt Sidon. ep,

II 9, 8. Die Straucher wachsen dicht und ge-

sellt mit Ulmen (Verg. Eel. I 13. V 3; coryleta

Ovid. Fast. II 587) und Fflhxen (Nemes. Eel.

Raupe, mehrere auf einem SproB , Katzchen ge- 30 II 87), umsaumen mit Eichen Haine (Col. VII
nannt. Von diesen besteht jedes aus schuppigen 9, 6) und steigen mit Kornelkirschen, Eichen,
Blattchen , die aneinander gereiht sind wie bei den beiden Eschenarten, Ahorn, Buche und Hain-
den Fichtcnzapfen , so daB das Ganze einem
jungen noch grtinen Zapfen nicht uniihnlich

sieht, nur daB es langer ist und fast iiberall

von gleicher Dicke. Dieses wachst den Winter
iiber (mit Friihlingsanfang springen die Schuppen
auf und werden gelb) und erreicht eine Lange
von drei Fingern. Wenn aber im Friihling das

buche in die Ebene hinunter (Plin. n. h. XVI
74). Doch soil man sie nicht neben Reben
pflanzen, da sie diesen schaden (Verg. Georg. II

299. Serv. z. d. St.), andererseits gelten sie iiir

gliickbedeutend (Veranius in Macrob. Sat. HI 20.

2). Plinius beschreibt die Pflanze n. h. XV 88 ce-

teris quidquid est solidum est, ut in abellanis,
Lanb ausschlagt , so fiillt das Katzchen ab, und 40 et ipso nueum genere

,
quas antea Abellinas

es entstehen die kelchartigen Fruchthiillen der
J

'

' " '
' '
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"

NuB vom Stiel ab zusammenschlieBend und in

gleicher Anzahl. als Bliiten waren; in jeder von
diesen ist eine Xutj (vgl. Ill 7, 3). Das ist ganz
evident die Beschrcibung einer H. und zwar am
ersten der Corylus colurna; wenn es also Athen.
II 53 c heiBt 'Eofiwva^ de xal Titna/Idas sr

rio>oaaig A tog fidkavov qxjai xaXetadat xo Uov-
rix6v__xdgvav und ebd. 53 d Aioxlfjs .... ra

patriae nomine appellabant. in Asiam Qrae-

eiamque e Ponto venere eae ideoque et Ponticae
nuees vocantur (vgl. Isid. orig. XVII 7, 24 eo

quod circa Ponticum mare abundant), has quo-
que mollis protegit barba, sed putamini nu-
flleisque solida rotunditaa inest, hae et torrentur,

umbilicus Hits inius in ventre medio. Die
Katzchen erwahnt er n. h. XYI 120. Eine nux
longa, quae vacatur Albana (Priap. 51, 12) deutet

dk 'Hgaxkeoixixd , xalovfteva 6e Aio; (idXavoi, 50 Murr Die beschreibenden Epitheta der Pflanzen
i'ny-rm-* Un ™nT. Cn+ TTT 10 n „ ( 1. ..• .1 _„ .' -T T-l' 1.1 T- T T * 1_ A Jferner Macrob. Sat. Ill 18, 7 nux castanea . . .

vacatur et Heraeleotica. Nam vir doetus Op-
pius in libra quern fecit de silvestribus arbo-
ribus sic ait: Heraeleotica haec nux, quam
quidam castaneam vacant, so liegt entweder eine

Yerwechsehmg vor, oder aber obige Kotizen gehen
auf Zeiten zuriick. da diese Namen noch schwank-
ten (vgl. Hehn Kulturpfl. n. Haustiere'' 387).
Fest stehen sie in der Inschrift bei Boeckh

bei den romischen Dichtcm, Jahresbericht d.

Staatsgymn. in Marburg 1893, 20 auf die

LambertsnuB; Cato nennt agr. VIII 2. 143, 3

Praenestinas (vgl. Plin. n. h. XV 90) ; ob Ma-
crob. a. a. 0. mit seiner Gleichsetzung recht

hat, bleibe dahingestellt. Cato empfiehlt (agr.

133, 2), die H. aus Stecklingen zu ziehen (vgl.

Plin. n. h. XVTI 69) und zwar im Suburbanum
(agr. 8. 2); Columella (V 10, 14; de arbor. 22, 3)

Staatshaushalt II 356 ; IltQotxag ^gag xai dfivy- 60 will die tarentinische Sorte der Mandel oder
ddlag xai 'Hgaxlsoyxixd xdgva xal xcovovg xal
xaozdvaia und Athen. H 53 b IJovzixaiv xa-
s.ovftEvwv xagvaiv . a Zojztpd ttveg 6voftdCovoi t

fivjjftovsvei Nlxavbgog (vgL 54 d). Klar scheidet
anch Dioscur. mat mod. 1 125W xdgva paodtxd,
3. evtoi ITegaixa xalovat za de Ilornxd,
& ifcwi XeTizoxdgita xaXovai; vgL euporist II 31
(241) und I 95 (141) , sowie GaL de facult. aL

H. erzielen, indem er anfangs Mai in einer Setz-

grube in einen gespaltencn Ferula-Stengel den
enthiillten Samen steckt und dann wieder zu-

deckt. Plinius will sie (n. h. XVH 136) im
Anfang Marz gesat haben; Palladius rat (agr.

HI 25, 31), die Nfisse im Febroar va. legen; die

Fruchte reifen im Anfang Juli Die Oeoponica
heifien sie X 68 norsixbv xdqvov oder lexzoxd-

gvov in einem dem Didymos (s. o. Bd. V S. 445) zu-

geschriebenen Eapitel (vgl. Gramm. Lat. IV 581,

Gloss. H 859, 38. 521, 27. m 88, 14. 256, 18.

316, 16. 372, 37. 400, 67. 428, 16. II 445, 1.

HI 564, 39. 572, 49), wo sie auch (III 587, 2.

607, 24. 616, 34) als nux minor erscheint). Sie

sollen zur selben Zeit wie die Mandel in einen

tonhaltigen und wasserreichen Boden gelegt

werden; es gibt eine runde und eine langliche

Form, erstere ist schnellwiicbsiger. Im Edict. 10

Dioclet. VI 53 werden enthiilste (purgatarum) H.

erwahnt. Stellen, an denen die H. als MaB fur

andere Binge angegeben wird, siehe Thes. L. L.

I 63.

"Cber die medizinische Terwendung handeln

Dioskur. 1 125, der ihnen nachsagt, daB sie Kopf

und Magen schadlich seien, aber feingestoBen

und mit Honigmet getrunkeu veralteten Hasten

heilen. GcrQstet (vgl. Apicius VII 303) und mit

etwas Pfeffer gegessen lindern sie den Katarrh. 20

Ganz gebrannt und mit Schmalz oder Bareni'ett

verrieben starken sie als Pomade das durch die

Fuchskrankheit ausfallende Haar. Einige sagen

auch, dafi die gebrannten, mit 01 feingeriebenen

Schalen bei blauaugigen Kindern Pupillen und
Haare schwarzen, wenn der Vorderkopf damit

eingerieben wird (vgl. Plin. n. h. XXIII 150

Garg. Mart. 54). Galen a. a. O. schreibt beiden

wenig Kiihrwert zu, doch immerhin noch melir

der H., da sie dichter von Sabstanz und weniger 30

Olig sei als die WalnuB, doch ist letztere leicht-

verdaulicher und besser fiir den Magen. Bcide

NuBarten schiitzen nach der Behauptung vieler

Xrzte nuchtern mit Raute genommen gegen t6d-

liche Gifte. Celsus de med. Ill 27, 4 laflt bei

gewissen Sehnenleiden. H. mit Honig essen. Ps.-

Plinius med. II 6 lafit die Katzchen im Back-

ofen dorren, bei Marcellus Empiricus 26, 33 er-

sch einen avellanae purgatae et excaldatae drag.

Ill in einem froe/meus-Rezept gegen Nieren-40

und Blasenschmerzen ; bei Theodorus Priscianns

eup. phaen. 54 wird gegen die affatio oris, quod

aptham appellamus gegeben: avellana cum de-

spumato melle eontrita pro electario und logic.

110 gegen Harnbeschwerden in Honig gerieben H.

mit Hyoscyamus u. a. Samen. Cassius Felix de

med. 68 p. 167 darf der von einer Phalangis

Gebissene wahrend der Kur keine H. essen.

Nach Anthimus beladen H. den Magen, wenn sie

mit anderen Dingen gemischt genossen werden. 50

Folkloristisch kommt in Frage die Stelle Petron.

137, wro H. mit einer Beschworungsformel in

Wein versenkt werden. Vgl. noch Fischer-
Benzon Altdeutsche Gartentlora 160. A. Schra-
der Reallexikon der indogermanischen Altertums-

kunde 395. [Stadler.]

Hasmon (*p)52Jn , Josephos [s. Indes bei Niese]

Aoauoivalog), ist wohl als eine fur uns historisch

freilieh nicht naher greifbare Persiinlichkeit auf-

zufassen. Bei Josephus bell. Iud. I 36 (ebenso 60

Johann. Antioch. frg. 58, FHG IV 558) erscheint

er als Vater des jttdischen Priesters Mattathia,

des Erregers des Aufstandes gegen Antiochos Epi-

phanes, dagegen bei Joseph, ant. Iud. XII 265 als

dessen Urgrofivater, und wird in der L Makk. 2,

1

sich findenden, allerdings nur Vater und GroB-

vater Metenden (dieselben Namen wie bei Joseph,

a. e. a. O.) Genealogie des Mattathia gar nicht er-

wahnt. (Wellhausens Phariaaer u. Sadducaer

94, 1 Vorschlag, bier fur den GroBvater Simeon
den Namen H. in den Test zu setzen, ist unwahr-
scheinlich uud wohl auch von ihm deflnitiv auf-

gegeben; s. seine Israel, u. jiid. Gesch.& 259, 1.

Gegen Griitz Gesch. d. Juden III 5 322, 1 An-
nahme, der Name Asamonaios sei in dieser Quelle

im Teit ausgefallen, sprechen die folgenden Dar-

legungen). Die Nichterwahimng des H. in dem
I. Makkabaerbuch durfte nun wohl auf Absicht

beruhen (Niese Kritik der beiden Makkabaer-

biicher 44f.); begegnet uns doch in den Makkabaer-
biichern auch niemals die Bezeichnung Hasmo-
naer, welche sowohl bei Josephos wie auch in

der alten hebraischen Literatur fiir die Nach-

kommen des Mattathia allein angewandt wird,

wahrend in diesen Quellengruppen dagegen die Be-

zeichnung Makkabaer. nach denen man jene andere

Literatur genannt hat, durehaus vermieden wird.

Josephos ubernimmt nun in den Antiquitates

jedenfalls die Genealogie von I. Makk. 2, 1, welche

den Zweck hat, die besonders vornehme priester-

liche Abkunft des Mattathia nachzuweisen , und
wer dieser Abkunft, und zwar mit Recht, skeptisch

gegeniibersteht, der muB methodischerweise auch

jene ganze Genealogie aufgeben. H. als Urgrofi-

vater des Mattathia in dieser zweiten Genealogie

des Josephos ist offenbar eine Verlegenheitsan-

nahme des Josephos, er ist also als soldier nicht

geniigend historisch beglaubigt. Dagegen erscheint

mir die Personlichkeit des H. gesichert, ein-

mal durch ihr Erscheinen in beiden Genealogien

des Josephos — in die zweite bringt er sie sogar

gewaltsam hinein — und dann durch die Bezeich-

nung der Hasmonaer als oi (an) (if) 'Aoaptcovaiov

(naldEs) (Joseph, ant. Iud. XI 111. XIV 490. XVI
187. XVII 162. XX 190. 238. 247. 249; bell. Iud.

119; vit. 2,4), als rj 'Aoa/xojvaiov ysred (Joseph,

ant. XIV 491), %6 Acaftowatov yhog (Joseph, ant.

XV 403), bezw. als ^rin^O (n:a) ",55 (fiir die

hebraische Tradition Bele'ge bei Levy Chald.

WOrterb. und Neuhcbr. WOrterb. s. v.). Fur die

auch in Betracht gezogene Ableitung von 'Aaafioi-

valog von einer Ortschaft oder fiir seine Auf-

fassung als Appellativum sind dagegen tiber-

zeugende Griinde nicht beizubringen (die genealo-

gische Deutung vertritt auch HauBleiter in

Herzogs Realenzykl. f. Prot. Theolog. u. Kirche

VII 3 464. Bezugiich des Appellativums sei be-

merkt, daB eine Wurzel ?:^n trotz Psalm 68, 32

nicht mit Sicherheit zu belegen ist; damit scheidet

also auch die Deutung des Synkellos Chronogr.

p. 543 (Bonn), Asamonaios sei ein Beiname des

Mattathia [dafur Schlatter Iason von Kyrene

10, 1], so gut wie aus. Freilieh auch im alten

judischen Gebetbuch heiBt Mattathia Hasmonai

[HeTzfeld Gesch. d. Volkes Iisrael II 264], doch

s. die Anmerkung). Ob nun allerdings H., wie

Josephos in seiner ersten Genealogie angibt. wirk-

lich der Vater des Mattathia gewesen ist, er-

scheint mir auch sehr zweifelhaft *) ; das Vor-

*) Als Vermutung sei wenigstens bemerkt. daB
hier vielleicht ein sprachlicher Fehler des Josephos

voTliegt, der aus einer hebraischenForm des Stamm-
vaternamens entsprungen ist (erinnert sei daran,

dafi das Bellum ursprunglich aramaisch abgefaBt

war). Die griechische Form, 'Aoaftwvaios , ent-



handensein der auderen Genealogie spricht nicht

sehr dafiir, und Josephos kann sehr wohl seine

Angabe bloB aus der gelaufigen Bezeichnung der

Hasmonaer als Nachkommen des H. herausge-

folgert haben (Mattathia als Vater des Simon
und seiner Brttder stand eben unbedingt fest

[Nieses a. a. 0. 46, 1; Geschichte d. griech. u.

maked, Staat. Ill 234, 5 Zweifel an ihm und sein

Gedanke, ilin durch H. zu ersetzen, sind unbe-

rcchtigt] , und so nahm man H. einfach in die

nachsthohere Generation). Man dart' daher mit

Sichcrheit H. wohl nur als den den Namen liefern-

den Vorfahren der Hasmonaer bezeichnen, man
darf abcr wohl aus der Verschwommenheit seiner

PersOnlichkeit sowie daraus, dafi er in der die

vornehme Abkunft der Hasmonaer priitendieren-

den Genealogie gar nicht erscheint, noch welter

folgern, daB er von geringer, wenn auch wohl

priesterlicher Herkunft gewesen ist; s. hierzu

audi das ofters in Erscheinung getretene Be-

streiten des Rechtes der Hasmonaer auf den hohe-

priesterlichen Stuhl, Niese Kritik der bciden

Makkabaerbiicher 441 [Walter Otto.]

Hasmonaeer, die Nachkommen des Hasmon
(s. d.). AuBer den schon dort angefiihrten grie-

chischen und hebraischen Bezeiclmungen ist noch

zu nennen ot 'AoafMovalot (Joseph, bell. IthL D.

344. V 139). Die Bezeichnung der H. als Mak-
kabaer, die von dem Beinamen des Juda Mat-
kabi herriihrt, ist als eine nur irgendwie zeit-

genQssische nicht zu belegen (s. o. den Art.

Hasmon). Sie hangt zusammen mit dem Titel

der beiden Makkabaerbiicher; wo das prius steckt,

laBt sich freilich nicht sicher entscheiden. Von
dem ursprunglich nicht griechisch, sondern wohl

1 hebraisch geschriehenen ersten Buch kennen wir
aber noch den allerdings nicht zu deutenden ur-

sprunglichcn Titel (Origenes bei Euseh. hist. eccl.

VI 25, 2. Schiirer Gesch. d. jiid. Volk. III^
1941'.): da nun das zweite ariders als das erste im
wesentlichen cine Geschichte des Juda Makkabi
bietet, so liegt cs immerhin nahe, daB von ihm
der Titel Maxxafia'ixa ausgegangen ist und auf

das erste, das die Geschichte der H. bis 135

v. Chr. behandclt, iibertragen worden ist, und
20 daB daraufhin erst die Bezeichnung Makkabaer

entstanden ist. Jedenfalls ist aber Origenes (a.

a. 0.) der friiheste Zeuge fur sie.

Die erste historisch greifbare Personlichkeit

der H. ist der Friester Mattathia aus Mode'in

aus der Zeit Antiochos' Y. Epiphanes*). Von ihm
ab ergibt sich folgende Genealogie der H.

:

Mattathia t 166
i

Jochanan Gaddi Simon Thassi Juda Makkabi

t 161 (14S/2-135) t 161

Eleasar Avaran Jonathan Apphus
(Chavran ?) (Chapphus ?)

f 163 (152—143/2)

Jochanan (Johannes) Hyrkanos I. Juda

(135-104) f 135

Aristobulos I. (Juda) Antigonos

(104—103) t 104

Mattathia

t 135

Alexandres (Jonathan-Jannai)
(103—76)

vermahlt mit Alexandra (Salma?).
der Witwe des Aristobulos I.

(76—67)

Absalom

f nach 63

Hvrkanos IT. (Jonathan'-1

) f 30

(67, 63-40)
Aristobulos II. t 49

(67—63)

Alexandra vermahlt mit Alexandres Antigonos (Mattathia)

f 28? t 49 (40—37)

Aristobulos (Jonathan) f 35 Mariamme t 29
vermahlt mit Herodes I.

Fur die in der Genealogie genannten H. s. Sonder-

artikel Alexandra Nr. 2 (Bd. 1 S. 1376), Ale-
xandres Nr. 24. 25 (Bd. I S. 1439ff.), Anti-
gonos Nr. 8. 9 (Bd. I S. 24191'.). Aristobulos
Nr. 5. 6. 7 (Bd. II S. 907ff.), Eleazar Nr. 4

(Bd. V S. 2245), Hyrkanos, Jochanan bezw.

spricht namlich gar nicht dem Namen H. , den

man postulieren muB — naeh ihm muBte man
lAoauwvos erwarten — , sondern einem von H.

abgeleiteten Adjektiv Hasmonai. Sollte man dem-

nach nicht 'Aoaficordio; an dieser Stelle des Bel-

lum und auch sonst eigetitlich als Bezeichnung

des Hasinonaers, nicht des H. fassen diirfen,

eine Bezeichnung, die dann freilich falschlich auch

als Namensform fur H. selbst gesetzt worden ist;

Mattathia ware dann an jener ,Bellum'stelle ganz

richtig als der Sohn des Hasmonaers (nicht des

H.) bezeichnet. S. hierzu auch die oben gebotene
Angabe der alten judisehen Gebetbucher.

Joh annes, Joclianan bezw. Johannes Hyr-
50kanos, Jonathan, Juda, Juda Makkabi,
Mariamme, Mattathia Nr. 1. 2; fur den bis-

her nicht behandelten Absalom s. Joseph, ant.

Iud. XIV 71 ; bell. Iud.l 154 (Oheim undSchwieger-

vater Aristobulos
1

II. wird bei der Eroberimg

Jerusalems durch Pompeius im J. 63 v. Chr. ge-

fangen genomnien) und fur die nicht behandelte

Alexandra. Tochter Hyrkanos' IL und Gemah-

lin des Alexandros, s. Joseph, ant Iud. XV 23

-87. 166ff. 183ff. 202. 247ff. ; bell lad. I 438ff.

60 (Schwiegennutter des Herodes durch die Ver-

heiratung ihrer Tochter Mariamme mit diesem,

*) Diese Umnummerierung des bisher allge-

mein als 4. Antiochos bekannten Kflnigs scheint

mil netig zu sein, da ich nachgewiesen zu haben

glaube, daB vor Ihm sein Neffe Antiochos, der

alteste Sohn SeleuW IV., wenn aueh nur kuize

Zeit regiert hat. S. den Art. Heliodoros.

«ine heftige und sehr verschlagene Gegnerin ihres

Schwiegersohnes ; ihr Ziel war die Wiederherstel-

lung der hasmonaischen Herrschaft. Durch ein ge-

scMcktes Intrigenspiel bei Antonius und Kleopatra

vermochte sie im J. 35 v. Chr. bei Herodes die

Ernennung ihres Sohnes Aristobulos zum Hohen-
priester durchzusetzen. Mit Recht fttrchtete sie

dann freilich fur dessen Leben; ihr Pluchtver-

such mit Aristobulos nach Agypten miBlang, und

ische Eeligion war hier der Boden doch noch
nicht genugend bereitet. Der judische Glaiibens-

eifer begnttgte sich nicht nur , wozu freilich die

Chasidim neigten, mit passivem Widerstand oder

gar mit Eesignation gegen das Gebot des Syrers,

sondern er fiihrte zu offenem Kampfe. Diesen

im J. 167 v. Chr. entfacht zu haben, ist das aus-

schlieBliche Verdienst des Mattathia und seiner

fflnf Sohne ; die Chasidim haben sich ihrem Vor-

sie muBte die Beseitigung ihres Sohnes durch 10 gehen erst angeschlossen. Es ist ein reiner Reli-

Herodes miterleben. Sie setzte dann bei Kleo-

patra und Antonius durch, daB Herodes deswegen

von dem letzteren zur Verantwortung gezogen

wurde. Er wurde jedoch freigesprochen und ist

damals trotz seines MiBtrauens gegen Alexandra

nicht gegen sie vorgegangen. Es scheint, als wenn
sie ihre wahren Absichten und Ansichten stets aus-

gezeichnet zu verbergen , eben ausgezeichnet zu

heucheln verstanden hat und deswegen nicht recht

gionskrieg, den Mattathias und nach seinem bald
im J. 166 v. Chr. erfolgten Tode sein Sohn Juda
Makkabi mehrere Jahre lang und zwar mit
gutem Erfolg fuhren. Denn noch Antiochos V. hat
sich — allerdings wohl erst zu Beginu des J. 164
v. Chr. und zwar wohl mit Rucksicht auf seinen be-

vorstehenden Zug nach dem Osten— entschlossen,

mit den Juden zupaktieren (Wellhausen Nachr.
Gott. Ges. Phil.-hist. Kl. 1905, 141ff.). Den Auf-

zu fassen war. Eine Probe dieser auBergewohn- 20 standischen ist Amnestic und die Riickkehr nach
lichen Verstellungskunst hat sie schlieBHch auch

bei der Hinrichtung ihrer Tochter Mariamme durch

Herodes an den Tag gelegt, indem sie die Hand-
lungsweise des Herodes fur gerecht erklarte und
ihre Tochter des Undankes gegen diesen zieh.

Als Alexandra bald darauf von der schweren Er-

krankung des Herodes hOrte, da hielt sie ihre

Stunde endlich fiir gekommen und machte durch

Besetzung der beiden Zitadellen Jerusalems den Ver-

Jerusalem gewahrt worden; auch der jiidische

Eultus wurde wieder erlaubt, Der Tempel zu
Jerusalem, der von dem Konig dem oh-mpischen
Zeus geweihtworden war, wurde Jahweh restauriert,

feierlich gereinigt und wiedergeweiht. Das Ziel des

Kampfes erscheint also eigentlich bereits erreicht,

Wenn trotzdein der Frieden nicht lange gedauert
hat, sondern der Aufstand sehr bald von neuem
losgebrochen ist, so ist es naturlich mOglich, daB

such, sich der Herrschaft zu bemachtigen. Dieser 30 auch noch der neue Kampf zur vollen Sicherung

ist an der Treue der beiden Burgkommandanten
gescheitert, und jetzt hat Herodes seine alte Feindin

umgehend hinrichten lassen, wohl etwa Anfang 28
v. Chr.). Infolge der Sonderartikel eriibrigt sich

hier eine die einzelnen Ereignisse mit genauen
Quellenangaben registrierende Darstellung der H.

;

nur ein Bud der Entwicklung ihrer Herrschaft

sei gezeichnet.

Im 2. Jhdt. v. Chr. schien sich auch Judaa,

der religiOsen Freiheit der Juden begonnen wor-
den ist (s. etwa II. Makk. 12, 2), aber es konnte
sich doch auch schon bei ihm um weitergehende
Ziele der H: handeln. Jedenfalls ist damals
Juda bereits imstande gewesen, den jiidischen

Glaubensgenossen auBerhalb Judaas im weiteren
Palastina gegen ihre heidnischen Bedranger zu
Hilfe zu kommen, auch Raubztige uber die Gren-
zen Judaas hinaus zu unternehmen. Als dann

das Zentrum des Judentums in dem damals noch 10 aber — Antiochos Epiphanes ist inzwischen ge-

durchaus nicht stark judaisierten Palastina, dem
Hellenismus allmahlich zu erschlieBen; in den
Krcisen der Hohergestellten, selbst unter den Mit-

gliedern der hohepriesterlichen Familie fand er

groBen Anklang, die Partei der Griechenfreunde
war im standigen Anwachsen gegeniiber den
,Frommen', den Chasidim CAoidatoi), welche be-

sonders streng an dem alten Judentum, das alles

von aufien Kommende ablehnte, festhielteri. Es

storben — die syrische Zentralregierung energisch

in Judaa eingriff, da hat Juda ihr nicht wider-

stehen konnen. Ende 163 v. Chr. ist der Aufstand
zusammengebrochen, aber auch jetzt ist wieder voile

Religionsfreiheit denNiedergeworfenen zugestanden
worden. Von jetzt an kaun daher auf keinen Fall

mehr das alte Kampfes ziel als Grund des weiteren
Aufstandes in Betracht gezogen werden, an seine

Stelle ist vielmehr ein neues getreten. weltliche

war daher selbstverstandlich , dafi Antiochos V. 50 Interessen anstatt der religiSsen. Die H. kampfen
Epiphanes als gluhender Vorkampfer des Hellenis-

mus hier ansetzte und der Partei der entschie-

denen Griechenfreunde zur Herrschaft im hohe-

priesterlichen Amt verhalf. Er hat sich aber

schlieBlich mit dieser Forderung nicht begniigt,

sondern hat sich dazu hinreifien lassen — die

grofie Politik, der Kampf mit Agypten, das unter
den Juden, seinen friiheren Untertanen, nochgroBen
Anhanghatte, ist hierfiir jedenfalls ebenso bestim-

zwar auch jetzt noch nicht fiir die staatliche Frei-

heit der Juden, wohl aber fiir ihre eigene Herrcn-
stcllung innerhalb des jiidischen Gemcinwesens
gegeniiber dem legitimen Oberhaupt, dem Hohen-
priester: der hasmonaische Freiheitskampf er-

halt dadurch zeitweise sogar den Charakter
eines Biirgerkrieges. Da nun aber der von den
Seleukiden bestellte und diesen ganz ergebene
neue Hohepriester Alkimos ein Anhanger der

mend gewesen wie der Hellenisierungseifer — die 60 Griechenfreunde war, so macht sich in diesem
Hellenisierung desLandesgewaltsam durchzusetzen.
Hierbei hat er sich ganz folgerichtig vor allem gegen
das Hauptstiick des jiidischen Wesens, die jiidische

Religion gewandt : der judische Kultus wurde ver-

boten. Das gewaltsame Vorgehen des Konigs war
jedoch ein grofier Fehlgriff; beruhend auf einem
starken Verkennen des religiosen Fanatismus der

Juden ; fftr den Hellenismus und seine synkretist

Kampfe allerdings auch ein judisch-nationales

Element bemerkbar; doch ist dies nicht zu sehr

in den Vordergrund zu stellen, da die Chasidim
sich Alkimos als dem durch seine Abkunft legi-

timen Hohenpriester darchaus gefugt haben. Eine
wichtige Etappe in dem Kampfe der H. um ihre

Herrschaft bedeutet alsdann das J. It51 v. Chr.

;

die H. haben damals den ersten Versuch gemacht,



auch das Ausland far sich zu gewinnen, Juda
hat Bich an Bom um Hilfe gegen den neuen
syrischen Ktfnig Demetrios I. gewandt. Erne solche

ist zwar von den ROmein nicht gewahrt, sondern
den judischen Aufstandischen ist offenbar nur das
Wohlwollen Roms versichert worden (so die meines
Erachtens cndgultige Losung der alten Streitfrage

der Beziehungcn Judas zu Kom durch N i e s e

Oriental. Studien f. Th. Noldeke 817ff.), aber die

prinzipielle Bedeutimg des Vorgehens des Mak-
kabi wird dadurch nicht beriihrt; man bat in ihm
das erste Anzeieben dafur zu sehen , daB man
auf seiten der H. auch schon die Gewinnung der

nationalen Unabhangigkeit ins Augc zu fassen

beginnt. Freilich, dieser Gedanke ist dami wieder

sofort infolge der scbweren Niederlage und des

Todes Judas 161 t. Chr. in den Hintergrund ge-

treten. Auf den Kriegsbelden Juda folgte nun als

Fiihrer der riicksichtslose Diplomat Jonathan,
und dieser hat sich mit der syrischen Regierung

157 v. Chr. verstandigt, also den Gedanken an

nationale Freiheit Yorlaufig nicht weiter verfolgt

gegentiber der Sicherung seiner cigenen Stcllung.

Eine offizieile, amtliche ist ihm damals freilich

noch nicht zugestanden worden; sie ist ihm erst

iin J. 152 v. Chr. zugefallen, als Folge seiner ge-

schickten Stellungnahme in den syrischen Thron-

streitigkeiten. Der syrische Thronpriitendent Ale-

xander Balas hat ihn damals zum Hohenpriester

ernannt, und seitdem ist die alte erbberechtigte

liohepriesterlicheFamilic, sind dieGriechenfreunde

von der syrischen Regierung defmitiv fallenge-

lassen. Bald darauf, 150 v. Chr. , ist Jonathan

von dem inzwischen siegreich gewesenen Balas

auch die Statthalterschaft von Judaa, d. h. die

Versehung der koniglichen Gerechtsame in die-

sem Gebiet iibertragen worden (Titel: oroartjyoz

xal fi£Qt5aQ%r}<;) ; in seiner Hand waren also jetzt

die hochsten weltlichen und geistlichen Befug-

nisse vereinigt, die H. waren jetzt die auch voin

seleukidischen Oberherrn anerkannten offiziellen

FutiTer der Juden. Die standigen Thronstrcitig-

keiten im Seleukidenreich, dessen Schwache und
Zerriittung hat Jonathan auch in der Folgezeit

geschickt zu vervverten verstanden. ihm ist jedes

Mittel recht gewesen, um seine Stellung in Judaa

selbst zu starken und sein Gebiet iiber die Grenzen

Judaas auszudehnen. Dies ist ihm auch in vollem

MaBe gehingen. Jonathan ist am Ende seines

Lebens nicht mehr seleukidischer Beamter, son-

dern ein machtiger Vasall des syrischen Reiches.

Inwieweit er bereits schlieBlich daran gedacht

hat, die syrische Oberhoheit vollends abznschut-

teln, ist sehwer zu sagen; die Berichte von dem
Ankniipfeii naherer Beziehungen zu auswartigen

Staaten, Bom und Sparta, unterliegen doch vielen

Zweifeln. Die voile Beseitigung des Vasallitat.s-

verhaltnisses, die Entlassung aus diesem durch

die Seleukiden, ist dann auch noch nicht dem
NachfolgerJonathans, dernletztiiberlebenden Sohne

des Alattathia, dem Simon 1 143 2—135 v. Chr.)

gelungen (z. B. die verbreitete Behauptung von

baldigst ihm zugestandener voller Steuerfreiheit

beruht aufnicht scharfer Interpretation von I. Makk.
13, 34; s.auch 15, 2ff. und 26ff.). Freilich sind

unter ihm viele wichtige Schritte weiter auf dem
Wege zur vollen Unabhangigkeit gemacht worden

;

aie ist Ton ihm als nachstes Ton den H. zu er-

reichendes Ziel mit alien Mitteln erstrebt worden,
und insofern kann man immorhin von Simon als
dem eigentliehen Begrllnder der hasmonaischen
Dynastie sprechen. Allerdings sollte man hierfiir

nicht die Tradition verwerten, derzufolge Simon
sich durch einen Volksbeschlufi seine Hohepriester-
wiirde als erblich in seiner Familie hat bestatigen-

lassen, denn die Glaubwurdigkeit dieser Tradition
ist auBerst gering; man hat vielmehr andere gut

10 beglaubigte Tatsachen ins Auge zu fassen. So
ist unter Simon die letzte syrische Besatznng in
Judaa, die der Akra von Jerusalem, vertrieber*

worden; Simon fuhrte ferner eine eigene Zeit-

rechnung nach seinen Herrschaftsjahreh ein, ihm
ist das Munzrecht wenigstens fur Kupfermiinzen
zugestanden worden, und er hat auch wohl al&

der erste H. ein offizielles Bundnis mit Rom ge-

schlossen. Ihm ist es auch bereits moglich gewesen,
i'iir die Hebung der Wohlfahrt seines Landes ernst-

20 lich zu sorgen. Siinon ist "(iberhaupt als wirk-

lich bedeutender Eegent zu fassen (s, auch I. Makk*
2, 65) ; auGer ihm hat das hasmonaische Herrscher-

haus hochstens nur noch einen, seinen Nachfolger
und Sohn Jochanan (Johannes) Hyrkanos-
(135— 104 v. Chr.) aufzuweisen. Unter diesem ist

auch die endgiiltige Loslosung der Juden vom syri-

schen Eeich erfolgt ; sofortnachdem Tode Antiochos"

VIII. Sidetes (129 v. Chr,), als das Seleukidenreich

nach dessen Katastrophe im Partherkrieg ganz ohn-
30 miichtig wurde, hat sich der H. vollig unabhangig

gemacht. Als souveraner Henscher hat er dam*
auch zuer&t Munzen , die seinen Namen tragen,

gepragt. Die Eroberungspolitik, die bereits Jona-

than begonnen hatte, wurde jetzt energisch fort-

gesetzt; im Norden, Siiden und Osten wurden die

Grenzen erweitert, Samarien, Idumaa und ein Toil

des Ostjordanlandes wurden judisches Gebiet. Die
Nachfolger Jochanan s , A r i s t o b u 1 o s I. (1 04
—103 v. Chr.) und Alexandros Jannai (103

40 —76 v. Chr.), sind auf dern Wege , das alte

Beich Davids und Salomos wiederherzustellen,

riistig weitergeschritten. und so hat in den 70er

Jahren v. Chr. das Ueich der H. etwa ganz Pa-

lastina umfafit. Der religiose Freiheitskampf
hat also die Juden noch einmal zu eincm poli-

tiscb selbstandigen Volke gemacht; so ist aus

den Trimimern des Seleukidenreiches infolge dessen

Ohnmacht und nicht so schr auf Grand der eigenen

Starke auch im Westen ein groBerer Staat ent-

50 standen, der von besonderer Bedeatung war als

der religiose Mittelpuukt der groBen jiidischen

Weltgemeinde. Auch das Keich der H. ist ein

Erzeugnis der gewaltigen orientslischen Eeaktion

gegen die griechische Herrschaft im Osten. Das
jiidische Element in Paliistina hat durch die Be-

miihungen der H. auBerordentlich an Ausdehnung
gewonnen ; Galilaa und Peraa sind uberhaupt erst

durch sie jndaisiert, und aufierdem noch die

Idumaer fur das Judentnm gewonnen worden.

60 Die H. sind mit Esra und Xehemia einigermaBen

auf eine Stufe zu stellen; aach sie haben die

Verschmelzung der Juden mit den Xaehbarn ver-

hindert, die spezifisch judische Koltur wieder fest

gegrundet. Aber trotz dieser ihrer Bestrebungen

haben sie sich doch nicht ganz der Macht des

Hellenismus entziehen kOnnen mid wollten ea

offenbar anch nicht. Bereits die Sfthne Jochanans

(Johannes) Hyrkanos fflhren griecbiach-judischa

XlOBUtUUBCVl

Doppelnamen*), dieMfinzenerhalten seitAleiandros
Jannai neben der hebraischen eine griechische

Umschrift, nichtjudische SOldner stfttzen seit

Jochanan Hyrkanos die Herrschaft, Aristobulos I.

wird sogar als ^iXkkh\v bezeichnet, mnfi also

die hellenistische Eultur direkt begiinstigt haben

;

iiberhaupt darf man sich die Judaisierung Pala-

stinas durch die H. nicht zu allgemein und zu

gewaltsam voTstellen, denn Griechenstadte mit

ihrem EinfluB auch tiber ihr eigentliches Gebiet 10

hinaus haben auch in hasmonaischor Zeit im
Lande zahlreich bestanden. Unbedingter Kampf
gegen den Hellenismus ist also nur in der An-

fangszeit die Parole der H. t
sie haben sich gar

bald gewandelt. Das nationale Element, als dessen

Trager sie emporgekommen waren, kommt ins

Hintertrefi'en gegenuber dem dynastischen, die

religiosen gegentiber den rein weltlichen Interessen

;

auch sie treten allmahlich ein in die groBe Beihe

der hellenistischen Herrscher. Sic begntigen sich 20

nicht mehr mit dem Hohenpriestertitel, sondern

nehmen den Konigs titel an und zwar seit Alexan-

dros Jannai**); an die Stelle der Theokratie tritt

seitdem ein priesterliches Konigtum, an Stelle

eines ,Papstes', der zugleich auch die wreltliche

Deitung hat, tritt der Konig, der zugleich Kirchen-

oberhaupt ist. Der Wandel der Fiihrer hat auch
einen Wandel in der Gefolgschaft zur Folge,

er bringt neue Zwietracht in die Rcihen des

judischen Volkes. Dieses hatte anfangs in seiner 30

Mengc durchaus hinter Mattathia und seinen

Sflhnen gestanden. Die besonders Gesetzesge-

strengen, die Chasidim, waren freilich bald (s.

8. 2493) von ihnen abgeschwenkt ; diesen Eiferern

erschienen die H. als dauernde Fiihrer wegen
ihrer mangelnden Legitimitat ungeeignet. In der

Zeit des weiteren Freiheitskampfes , als beim
Volke noch das nationale Element uberwog,
scheinen sie aber zu einer bedeutungslosen Kekte

herabgesunken zu sein, um freilich nach der 40

gliicklichen Beendigung des Kampfes , als die

nationalen Bestrebungen verwirklicht waren und

*) Der Name Jochanans Hyrkanos ist als

solcher nicht aufzufassen. Durch die griechische

Form des Namens Hyrkanos darf man sich nicht

dazu verleiten lassen, sondern der Name Hyrka-
nos ist innerhalb des Judentums entstanden, hat
sich aus einem Beinamen von Juden, die in Hyr-
kanien gelebt haben , IierausentAvickelt , s. etwa 5(1

"??=" ?TrC DaB Jochanan nun gerade noch

diesen Namen angenommen hat — er ist in seiner

Doppelnamigkeit durchaus mit seinem Vater und
dessen Briidem auf eine Stufe zu stellen (I. Makk.
2, 2ff.) —, dafiir kann nun allerdings sehr wohl
seine Teilnahme an dem Partherfeldzuge des 8.

Antiochos bestimmend gewesen sein; so ist wohl
Euseb. chron.II 130 Schoene zuerklaren. Schiirer
Gesch. d. jud. Volk. 13 258, 2 ist also zu modi-
fizieren. 60

**) Joseph. belL Iud. I 72; ant. Iud. XHT 301
nennt zwar an seiner Statt seinen Vorganger
Aiistobnlos I., aber Strab. XVI 762 durfte mit
der Nennung von Alexandros im Eecht sein, da
nicht nur die Munzen des Aristobulos I., sondern
sogar noch einige des Alexandros — und dies ist

meines Erachtens entscheidend— nur den Hohen-
priestertitel nennen.
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die religiosen Interessen unwillkurlich wieder in
den Vordergrund traten, aufzuleben und nun
unter dem neuen Namen der Pharisaer zu einer

machtigen Partei zu werden, welche gegen die

neuen, nicht legitimen Hohenpriester umso
scharfer ankampfen muBte, je mehr diese sich von
dem Ideal der altjudischen Theokratie, von dem
starren Judentum entfernten, je weltlicher sie

wurden , und durch dies alles sich von dem
innersten Wesen des Judentums, das sie eben erst

gerettet, abzuwenden schienen. Es ergab sich

ferner von selbst, dafi die H, infolge dieser ihrer

Wandhmg in enge Verbindung mit denen traten,

die sie anfangs bekanipft hatten, die gerade durch
sie ini Volksempfinden diskreditiert warden waren,
mit der priesterlichen Aristokratie , die damals
genan wie die hohen Geisthchen des ausgehenden
Mittelalters und der Eenaissancezeit gerade die Ver-

treter einer weltlich gesinntenpolitischen Richtung
waren und dementsprechend auch jeden strengen

Orthodoxismus in Eeligion und Kultur verwT
arf,

die aber im 2. Jhdt. v. Chr. noch nicht als eine

besondere dogmatische Partei zu bewerten ist.

Die Verbindung mit dieser Gruppe der vor-

nehmen Priester und der ihnen verbundenen nicht
priesterlichen Vornehmen , den sog. Sadducaern,
ist nun ein weiterer Grand fur die Entfremdung
zwischen den H. und Pharisaern; die Herrscher
gewannen zwar den Adel fur sich, um aber da-

fiir das Volk allmahlich zu verlieren. Schon unter

Jochanan Hyrkanos hat der Umschwung einge-

setzt; anscheinend ist sogar unter ihm gegen Ende
seiner Kegierung bereits der vollstandige Bruch
mit den Pharisaern erfolgt. Dieser Gegensatz
hat sich alsdann unter Alexandros Jannai
zu einer direkten Gefahr fur die Herrschaft der
H. ausgewachsen. Unter diesem ist es zur offenen

Rebellion der pharisaischen Partei gekommen
(Ende der ncunziger Jahre). Sechs Jahre lang

hat der Btirgerkrieg getobt ; die Pharisaer haben
selbst vor dem Landesverrat nicht zuriickgescheut,

sich mit dem Seleukiden Demetrios III. vcrbun-

den, Allerdings sind sie schlieBlich unterlegen.

da ein groBer Teil des Volkes noch nicht ganz
in ihrem Bann gewesen zu sein scheint, die Ehre
der Nation noch iiber die Religion stellte und
sich schlieBlich aus seiner bisherigen Teilnam-
losigkeit zur Unterstutzung des Konigs gegen die

Pharisaer aufraffte. Der Niederlage der Pharisaer

ist dann nach kurzer Zeit ein grofier Triumph
gefolgt: die Nachfolgerin des Alexandros, seine Ge-
mahlin Alexandra (70— 67 v. Chr.). hatnichtnur
mit ihnen Frieden gesclilossen, sondern ihnen sogar

mafigebenden P^innuB auf die Regierung gestattet,

ihre Vertreter. die Haupter der Schriftgelehrten, in

den judischen Senat, in das Synedrion anfgenom-
men, das zwrar schon unter Jochanan Hyrkanos
staatsrechtlich von Bedeutung gewesen sein muB.
da es in den JIunzaufschriften neben dem Herr-

scher genannt wird, dessen groBer tatsachlicher

EinfluB aber offenbar erst aus der Zeit der Ale-

xandra stammt. Die Pharisaer haben es dann ver-

standen, in ihm sich bald eine dominierende Stel-

Inng zu verschaffen. Aber den inneren Frieden
hat auch diese Reaktionszeit, in der nach auBen
das Reich noch ungebrochen dasteht, dem Staate
derH. nicht wiedergehracht : derjungere tatkraftige

Sohn Alexandras, Aristobulos IL, hat sich den
79



zuruckgesetzten Sadducaern zugewandt, und es ist

ihm nach dem Tode der Mutter gelungen, den
rechtmafiigen Erben, den unbegabten Schwachling
Hyrkanos II., zu verdrangen und selbst Kanig zu
werden (67 v. Chr.). So tritt jetzt zu der Uneinig
keit im judischen Volke noch der Zwist im Herr-

scherhause hinzu; denn Hyrkanos lieB sich von
dem schlaueu Idumaer Antipatros zuin neuen
Kampfe gegen Aristobulos aufreizen , und dieser

Bruderkrieg besiegelte das Schicksal des Beichcs.

Er bietet infolge der Torheit der Streitendeu,

die die Eomcr als Schiedsrichter angingen, diesen

Gelegenheit, sich einzmnischeu. Als schlieBlich

Aristobulos gegen den Schiedsrichter Pompeius
mifitrauisch wurde nnd sich gegen ihn auflehnte,

da war es schon zu spat; Bom war jetzt nicht

mehr gcwillt, auf die Beate, die man ihm
geradezu entgegengebracht hatte, zu verzichten,

Und so ist 63 v. Chr. Jerusalem in die Hand
des Pompeius gefalien ; Aristobulos wurde als

Herrscher beseitigt, zugleicli mit ihm aber auch

die Selbstandigkeit des Reiches. Hyrkanos mufite

mit fiir die Auflehnung des Bruders biifien, wurde
tributpflichtiger Vasall Boms in einem stark ver-

klcinerten Keiche. Der Konigstitel warde don
H. genommen, nur der Hohepriestertitel blieb,

es* trat also wieder der weltliche Charakter des

Gemeiuwesens in den Hintergrund, wie es die

Pharisaer von Pompeius erbeten hatten. Ihrem
religiOsen Fanatismus erschien eben die Beseiti-

gung eines Eeiches von weltlichem Geprage als

unbedingte Notwendigkeit ; sie haben sich daher
nicht gescheut, hierzu die Unterstiitzung des

Homers anzurufen und ihn um die Abschaffung

des KOnigtums zu bitten. So haben also in dem
Kampfe der 60er Jahre eigentlich die Pharisaer

gesiegt und nicht einer der beiden Bruder. Mit dem
kurzen Glanze der H. ist es hiermit definitiv aus;

Rom ist auch der Juden allgewaltiger Herr ge-

worden. Hyrkanos, der vollstandig in der Hand des

Antipatros ist, ist gegenubcr den jeweiligen rOmi-

schen Machthabern im Osten ganz wehrlos, fiigt sich

ihnen und ihren Anordnungen ohne weiteres, und
die verschiedenen Verstiche, welche in denfiinfzigcr

und vierziger J ah ren Aristobulos II. und seine

Sonne Alexandros und Antigonos im Ver-

trauen auf den RftmerhaB der Juden und das von

neuem machtig cnvachte nationale Freiheitsgefuhl

unternehmen, sich der Herrschaft in Paliistina zu

bemilchtigen, sind nur als Putsche zu bewerten,

und als solche von keiner groBen Bedeutung.

Antigonos ist es dann freilich 40 v. Chr. mit

Hilfe der Parther gelungen, Hyrkanos und seinen

allmiichtigen Gunstling Herodes zu entthronen

:

er ist der letzte H., der zur Herrschaft gelangt

ist. Seine Aspirationen — er nennt sich wieder

Konig und pragt als soleher Miinzen — waren

aber grsBer als seine Macht; als Herodes, der an

Stelle des unmoglichen Hyrkanos von Bom zuin

judischen Herrscher ausersehen war, von Antonius

wirksam unterstiitzt wurde, da brach seine Herr-

schaft schnell zusammen. Im J. 37 v. Chr. ist

er auf Antonius' Befehl hingerichtet worden.

Jetzt waren nur noch zwei mannliche Mitglieder

des H.-Hauses am Leben. Bereits zwei Jahre
spater ist dann das eine t Antigoncs' Neffe Ari-
stobulos, dem Mifitrauen des Herodes erlegen,

ohne daB es ihm vergfinnt gewesen ware, eine

xiaaiuuuuecx

politische Eolle zu spielen,. und 30 v. Chr, ist

aueh der letzte H., der greise Hyrkanos, der die
letzten 10 Jahre seines Lebens durchaus als Pri-
vatmaitn gelebt hat, von Herodes beseitigt worden;
der Usurpator wollte dadurch verhindern, daB
seine Gcgner sich etwa des EntthTonten zur poll-

tischen Propaganda bedienen kfinnten. Das letzte

weibliche Mitglied der H.-Familie, eine Tochter des
Antigonos, begegnet uns im J. 5 v. Chr., als Frau

10 des Antipatros, des Sohnes des Herodes (Joseph,

ant. lud. XVII 92). In der weiblichen Linie, in
den Nachkommen des Herodes und der Mariamme,
haben sich die H. freilich noeh langere Zeit bis

zum Tode des wohl kinderlosen Agrippa II. ge-

halten.

Die H. , die so kriiftig begonnen , sind sehr
ruhmlos aus der Geschichte verschwunden ; sie

sind erlegen infolgc des inneren Zwistes und der

Albnacht Roms, gegen die sie freilich auch auf
20 der Hohe Hirer Macht, in der Zeit von Jochanan

Hyrkanos bis Alexandra, nichts auszurichten im-
stande gewesen waren. Denn eine Tiber die lokalen

Vcrhaltnisse hinausreichende, wirklich bedeutsame
Stellung hat das H.-Eeich im hellenistischen

Staatenkreise sich nicht zu erringen verstanden.

Die Erfolge , die es erzielt, verdankt es weniger
der eigenen Macht oder der besonderen Tiichtig-

keit seiner Herrscher, als der Schwache der andern;

selbst das geschwacnte Seleukidenreich hat stets,

30 wenn es sich zu kraftigerein Vorgehen gegen

die Juden aufraffte, liber sie vollig triumphiert.

Die weltgeschichtliche Bedeutung der H. beruht

also nicht auf ihrer mehr oder weniger ephe-

meren Staatsbildung, dem Produkt der zweiten

Periode ihrer Tatigkeit, sondern durchaus in ihrem
Wirken fiir die AufrcchteThaltung des Judentums,
d. h. in den Taten und Kanipfen der ersten

Generation. Vom Standpunkt der judischen Ge-
schichte aus betrachtet ist aber natiirlich auBer

40 diesem auch jene Staatsbildung hoch zu bewerten,

da durch sie und zwar zum letztenmal ein rein

nationales und ganz unabhangiges jiidisches Reich

geschaffen worden ist. Wenn trotzdem im Tal-

mud der nationale Freiheitskampf der H. und
ihre politischen Erfolge ganz in den Hintergrund
treten, wenn sie in ihm iiberhaupt nicht nur eine

geringe Eolle spielen, sondern zum Teil direkt

scharf feindlich behandelt werden, so hangt dies

mit ihrer Gegnerschaft gegen die Pharisaer zu-

oOsammen, deren Gesinnung ja im Talmud zuin

Ausdruck kommt. Rein menschlich Erfreuliches

tritt uns auBer bei Juda Makkabi in der has-

monaischen Famihe nicht viel entgegen. dagegen

eine starke Rucksichtslosigkeit, Wildheit undGrau-
samkeit, die vor keinen Verbrechen und Schaud-

taten, selbst nicht vor dem Muttermord, zuruck-

schreckte. Ein Mann wie z. B. Alexandros Jannai

ist sogar das Muster eines orientalisehen Despoten.

Q u e 1 1 e n. Neben gelegentlichen Erwahnungen
60 bei den versohiedensten antiken, auch zeitge-

nGssischen Schriftstellern besitzen wir zusammen-

hangende, freilich nicht zeitgenOssische Darstel-

lungen eines Teiles bezw. der gaiusen hasmonai-

schen Periode. Es sind dies: daB L Makkabaer-

buch fur die Zeit etwa von 170—135 v. Car.,

das n. Makkabaerbuch fttr die Zeit von etwa

bald nach 180-161 t. ChE.^&r Quellenwert bt
neuerdings eiDgehendeo^pft^roflg«n unteraogen
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-wordwi. S. Willrich Iudaica 40it l»6ff. (vieles

sehr Hypothetasch^s). Niese Kritik der beiden
Makkabaerbiicher (s. auch Hermes XXXV 268ff.

453flF.), der gegenuber der weitverbreiteten An-
sicht von dem hoheren Wert des I. dem n. den
Vorzug gibt (ebenso Laqueur KrLt. Untersuch.

zum II. Makkabaerbuch), freilich ohne mit seinen

positiven Ausfiihrungen zu iiberzeugen; dagegen
treffen seine negativen BemeTkungen gegen I. viel-

Lange Eom. Altert. 13 91f. H. ist die chairak-

teristische WafFe der rOmischen Phalanx, sie wird
urspriiuglich von. alien drei Gliedern derselben,

nicht bloB von den hastati gefiihrt. Zur Zeit

des Polybios waren aber nur die triarii mit der

H., der schweren, zum StoGen geeigneten Lanze,
ausgeriistet ; die prineipes und die hastati fiihrten

das pilum, die leichtere, nur zum Wurf geeig-

nete Lanze (telum missile), durch deren Ab-
fach das Eichtige. Dieses Urteil etwa auch bei 10 werfen regehnaBig die Schlaclit er^ffhet wurde.
Wellha us enNaehr. Gott. Ges. PhiL-hist. El. 1905,

117ft S. ferner Joseph, bell. Iud. I 31—357; ant.

Iud. XH 237—XV 10. AuBer der klassischen Lite-

ratur ist die rabbinische hereinzuziehen ; eine gute
ZusammensteEung der Augaben der letzteren bei

DeTenbourg Essais sur 1'hist. et la ge"ogr. de la

Palestine I 53ff. Uber die literarischen Quellcn

—r erhaltene und nicht erhaltene— s. die naheren
Ausfuhrungen bei Schurer Gesch. d. jiid. Volk,

Polyb. VI 23, 9. Veget. I 20. II 15. Marquardt
St.-V. II 327f. 339f. Spater ist der Unterschied
zwischen h. und pilum nicht mehr streng auf-

recht erhalten worden : vgl. z. B. Paul. Dig. IX
5. 2, 1. Unter hastae velitares sind die noch
leichteren WurfspieBe zu verstehen, von denen
die LeichtbewafTneten der Legion mehrere, funf

oder sieben, trugen. Fest. 28 s. advelitatio. Liv.

XXVI 4. 4. XXXVin 20, 1. Lucil. bei Non.
1^ 3 Iff. Ill 4 192ff. VerhaltiiismaBig wenig kom- 20 p . 552, 31. Im Zusammenhang mit dieser mili-
men als Quellen die TJberreste irgendwie monu-
mentalen Charakters in Betracht, wir besitzen

von ihnen sehr wenig ; am wichtigsten von ihnen
sind die Mtinzen, s. Madden Coins of the Jews
74tT.

Literatur. H. Ewald Gesch. d. Volk. Israel

IV3 372ff. Gratz Gesch. d. Juden n, 2 2 268ff.

m& Iff. Schiirer a. a. 0. 1^ 179ff. 11^ Iff.

Wellhausen Israel, u. jud. Geschicht. 6 248ff

tarischen Bedeutung steht die alte rSmische Sitte.

tapfercn Soldaten eine /i., gewolmlich eine pura,
d. h. ohno Spitze, zu verleihen, andererseits die

Degradation durch Wegnahme der h. (eensio ha-
staria) zu vollziehen. Fest. 101, 54. Serv. Aen.
VI 760. Sail. lug. 85, 29. Suet. Claud. 28. Po-

lyb. VI 39, 3. Gell, II 11. Tac. ann. IV 21.

Marquardt II 328, 4.

Ihrer kriegerischen Bestimmung entsprechend
-de Saulcy Hist, des Machabees ou princes de la30findet die h. auch im Sakralwesen Verwendung.
dynastic asmon^enne. Herzogs Realencykl. f.

prot. Theol. u. Kirche VH3 463tt s. v. Hasmonaer.
Niese Gesch. d. griech. u. makedon. Staaten III

227ff. 252ff. 261. 281 ff. 294ff. Be van The house of

^eleukus II 162ff. 198ff 215ff. 224fT. 238ff. 249.

256f. 260ff, Fiir die Chronologic ist grundlegend
Niese Herm. XXVIII 216ff. , fiir die Kenntnis
der judischen Parteien unter den H. : Well-
hausen Pharisaer und Sadducaer, s. dazu auch
Schiirer a. a. 0. 114 447ft. [Walter Otto.j

Hassig s. Aza.
Hasta. 1) H. (urspriiuglich Schofi, SproB,

Eeis, verwandt mit dem mittelirischen gas und dem
lateiniseh-keltischen ghas-t Bute, vgl. Walde^
s. hasta) bedeutet im gewohnlichen Sinne eine

Stange oder einen Stab : so z. B. hasiae de viti-

hus Thyrsusstabe ; hastam rectam ferre bei Paul.

Dig. VIII 3, 7 pr. .- - einen Stab in die Luft ra-

gend tragen, was bei der Ausiibung der servitus

Bei dem alten Brauclie der Devotion mufi der

sich den unterirdischen Gottern Weihende, ent-

weder der Feldherr selbst oder ein beliebiger

Mann des rfimischen Heeres, wahrend des Aus-
sprcchens einer bestimmten Formel mit verhiilltem

Haupte auf einen Speer treten. Liv. VHJ 9, 6.

Cic. nat. deor. II 3, 10. Aurel. Vict. 27. Die
Fetialen schleuderten, nachdem der Krieg von dem
Senat beschlossen worden war, zum Zwecke der

40 formellen Kriegserklarung eine h. mit eiserner

Spitze und mit verbranntem und blutigem Schaft

in das feindliche Gebiet; spater wurde dieser

Lanzenwurf nur noch symbolischerweise von dem
zustandigen Fetialen in Eom am Tempel der Bel-

lona vorgenommen. Liv. I 32, 12. GeU. XVI 4,

1. Cass. Dio LXXI 33, 3. Serv. Aen. IX 52.

X 14. Ovid. fast. VI 205. Fest. p. 33. Die H.
ist auch das eigentliche Symbol des Mars; die

hasiae Martis werden in einer Kapelle (sacra-
vias zum Schutze der Baume und deren Friichte 50 Hum) der Eegia, des alten KOnigshauses, spa-

nicht zulassig sein sollte. Folgende speziellere

Anwendungen von H, sind zu unterscheiden

:

I. Im militarischen Sinne. Dann De-

deutet es die altromische Nationalwaffe, welche
nach Festus p. 49. 62 in sabinischcr Sprache
.curis' (= quirts) genannt wurde. Macrob. Sat.

19, 16. Ovid, fast n 475. Serv. Aen. I 292.
Isid. orig. IX 2, 84. Eine Beziehung zu dem
Namen Quirites als Einheitsbezeichnung fiir die

teren Amtslokals des collegium pontificum, auf-

bewahrt. Serv. Aen. VHI 3. Gell. IV 6, 2.

II. Im rechtlichen Sinne erscheint h,

— dann gleichbedeutend mit festuca — als Sym-
bol des iustum dominium mit Beziehung auf

das kriegsmaBige Beuterecht: bes. Gai. IV 16.

Fest. p. 101. HieTaus erklart sich auch die Auf-

stellung der h. bei den Sitzungen des Centum

-

viralgerichts, welchem ein prewtor ad hastam
vereinigten Kamnes und Titles ist offenbar vor- CO {hastarws) vorstand und dessen Abteilungen selbst
handen; diese Herleitung aus dem Sabinischen
und die Xamengebung durch die Tities wiirde
zu der allgemeinen Tatsache stimmen, dafl die
Titiea als leitender Stamm in das rOmische Ge-
meinwesen eingetreten sind. Vielleicht kann aber
auch angenommen werden, daB die Lanze als

Symbol des G-ottes Quixinus, des Heros eponymus
der Quiriten, hasta quirie genannt worden ist;

hastae hieBen ; denn von altersher waren diesem
Gerichtshofe die zivilrechtlichen Vindikationen zur

Entscheidnng uberwiesen. Val. Max. VII 8. 1

—4. Suet. Aug. 36. MartiaL VII 63, 7. Plin.

ep. V 9, 5. VI 33, 3. Paneg. in Pis. 41f. Quintil
inst. XH 5, 6. V 2, 1. CIL X 8260. VI 1365,
Pomp. Dig. I 2, 2, 29. Mommsen St-R. US
225, 2. Im Zusammenhang mit dieser symboli-
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achen Bedeutung der H. stent weiter ihre Ver- S. 1591ff.). Darttber, wie dieselbe im einzelaea te-

wendung bei den offentlichen Vexsteigerungen und schaffen war, sind wir in voTligBr Unkenntnis. Auehv

Verpachtungen (auctiones et focationes), unsprung- feraerhinwaxenaUePhalangiten^anzemkampfer. In

lieh offenbar bei dem offentliehen Bcuteverkauf der um die Zeit der Samnitenkriege aufkommendeit

durch den Quaestor, um die kriegerische Erwer- Manipularstellung (vgl. daruber Frtfhlich Bei-

bung der Reute und auch die staatliche Autoritat trage zur Gesch. d. Kriegfuhrung u. Kriegskunst

des Aktes anzudeuten, Liv. II 14, 2. Y 16, 7. der Romer 21. Delbruek Hist. Zeitschr. LX
YI 4, 2; spater wird das Zeichen auf sonstige 1888, 243. Liebenam a. a. 0. 1594). fuhrteit

Verkaufe von Staats wegcn (d. b. durch einen nur noch die im Hintergrunde stebenden, gegen

Magistrat im Namen dcs Voltes, besonders bei 10 Ende der Schlacht gescblossen
:
vorsturmenden.

bona publicata) tibertragen: hastam ponere in Triarii die H. (Liv. VLTI 8, 10. Polyb. YI 23, 16

foro {pro aede lovis) als signum venditioni^ nach und dazu Marquardt a. a. 0. 339. 359. Momm-
dem ius hastae. Liv. XXm 38, 7. XXIY 18, sen a. a. 0. 438. Ed. Meyer a. a. 0. 144.

11. Cic. Phil. II 64. 103; de offic. II 27. 83; Delbruek Gesch. d. Kriegskunst 12 280), die-

ad Att. XII 3. Tac. bist. I 20, 10; ann. Ill 31, beiden vorderen Glieder, die Hastati und Princi-

23. XIII 28, 16. Suet. Caes. 50; Octav. 24. Fest. pes, vertauschten die StoManze mit dem Pilum.

p. 101. Orelli-Henzcnzun. 2379. 6453. Auch 223 v. Chr., in dem Kampfe mit den Insubrern,

die spiiteren auctiones s. subhastationes und die muliten die Triarier ibre langen Lanzen an difr

Fiskalverkaufc werden allemal unter der I.anze vorderen Glieder abgeben, die damit die feind-

abgebalten : tit. Cod. Theod. X 17. Cod. lust X 3. 20 lichen Schwerthiebe unwirksam machten, vgl.

Hasta coelibaris wird mehrfaeh erwabnt bei Polyb. II 33, At Ein gleiches VeTfahren wen-

derBeschreibungderfeierlichenHochzeitsbrauche: dete nach Plutarch (Camill. 40, 4. 41, 5) bereits

vor der Hochzeitsfeicr wurde namlich das Haar Camillus 367 v. Chr. an. Doch hat Plutarch nach

der Braut nicbt mit einem Karnnie geordnet, son- Ed. Meyer a, a. 0. 144, 1 Polybios Erzahlung"

dern mit cinem an der Spitze gekriimmten Lan- irrtumlich mit Camillus in Zusammenhang ge-

zeneisen, hasta coelibaris genannt. Fest. p. 62. bracht. Mit Unrecht vcrdachtigt Delbriick

Irnob. II 67. Pint. Rom. 15; quaest. Rom. 87. (Gesch d. Kriegskunst 1 312) auch Polybios' Bericht.

Ovid. fast. II 560. Uber die Herkunft und Be- Yon der cigentliehen H.. der langen, sehweren

deutung dieses symbolisierenden oder aberglau- Stotilanze, ist die von den Veliten (s.n. Velites)

biscben Braucbes waren die Eomer spater selbst 30 getragene h. vditaris (Fest. p. 28. Liv. XXXVIII

im unklaren. Marquardt Privatl. der Eomer 20, 1), grieeh. ypdorpog (Polyb. YI 22, 3), die-

X 44 [Klingmuller.] kurze, leiehte Wurflanze (Cic. Brut. 271 hasta

2) Die alteste und cine Zeitlang wichtigste amentata; de oral I 242. Liv. XXIV 34, 5.

Angriffswafte der Romer war die Lanze (vgl. XXX 33, 15. XXXI 31, 5. XXXYIII 21, 13;.

v. Arnimlned. Vatic. Hcrm. XXVII 1892, 121), daher Liv. XXVI 4, 4f. auch iaeulum genannt),

urspriinglich mit dem sabm.iscb.cn Worte curia nach Flinius n. h. YIT 201 urspriinglich eine-

bezeichnet (Fest. p. 49. Ovid. fast. II 177. Serv. etruskiache Waffe (0. Muller Die Etrusker 12

Aen. I 292. Macrob. Sat. I 9, lti. Isid. orig. IX 368), wohl zu untcrscheiden. Ihr Schaft war

2, 84. Schrader Reallexikon d indogerm. Alter- nach Polybios a. a. 0. nur zwei Ellen lang, einen

tumsk. 786. Walde Latein. etymolog. WOrter- 40 Finger dick und mit einer kurzen, dimnen, leicht

gottes, cue wenr ner Knegsuureiijeii numei , uei Ti^o ium. jiui.gi;« t^ii """ x. ^f. .*.... „r.-™.~

lanzentragenden Quirites (Momm sen R, G. I 7 Zeit war daran, wie es scheint, noch eine Wurt-

69 Anm. Marquardt St.-V. 112 328), dazu das schlinge angebracbt, vgl. Cic. Brut. 271. Die

uralte Abzeicheu der romiseben Kftnige (Iustin. Zahl der von den Veliten getragenen Wurflanzen

ep XLLTI 3, 3 Helbig Abb. Ges. Gottingen betrug nach Liv. XXVI 4,4. Frontin. strat. IV

phil hist Kl. 190S N. F. X nr. 3, 30f.) Die 7, 29. Val. Max. II 3, 3 sieben, nach Lucilius VH
H. der romisrtien Urzeit beschreibt Properz (Y 33 bei Non. Marcell. p. 533. 3 fiinf; vgl. Mar-

1, 28) als einen Holzspeer mit am Feuer geh&r- 50 quardt a a. 0. 343, 5. Ebenso diinn und zer-

teter Spitze (H el big a. a. 0. 271). Die in der brechlicb wie die H. velitaris muB nach Polyb.

Nekropole von Alba Longa, der altesten Latincr- VI 25. 51*. die altromistbe Reiterlanze gewesen

stadt gemacbten Funde sind dadurch bemerkens- sein. Spater dagegen bekamen die Reiter zufolge

wert. daB daselbst bereits metallene I^anzenspitzen, Polyb. VI 25. 8f, feste, oben und unten mit eisernen

aber noch keine Scbwerter zum Vorschein ge- 8pitzen versehene Stangenknzen ; vgl. Marquardt

kommen sind (Helbig Die Italiker in der Po- a. a. 0. 347f. Kiibler o Bd. VI S. 2/9.

ebene 78). Nafh der Servianiscben Heeresord- Gegen Ende des 2. Jhdts. v. Chr. machte-

nung der Cbcrlieferung waren nicbt nur die An- Marms das Pilum zur gemeinsamen Waffe aller

o-ebflrigen der drei ersten in der gescblossenen Legionare (Marquardt a. a. 0. 437. Mommsen
Phalanx stehenden Klassen. sondern auch die als 60 a. a. 0. II" 194. Delbruek a. a. 0. 436f. Liebe-

Leicbte kampfenden Glieder der vierten Klasse nam a. a. O. 1600), so daB nunmehr nur noch

mit der langen (Serv. Aen. I 292 1. sebweren die Hilfstruppen mit der Lanze bewaffnet waren.

StoBlanze, griechisch 66gv . ausgertistet (Liv. I Aucb in der Kaiaerzeit diente die H. Tor

43, Iff. Yin 8, 5. Dion. Hal. IV 16, 2. 17, 1 allem den Uves colwrtes, den I^cMbewatoeten,

und dazu Marquardt a. a. 0. 326f. Momm- als Angriflfewaffe; vgL Tac aim. XII ^5. Mar-

sen a. a. 0. 92. Ed. Meyer im Apophoreton der quardt a. a. 0. 470, 1 imd erne Aoianl rtwmi-

Graeca Halensis (1903) 143ff. Delbrflcfc Gewh. scher Grabreliefo, anf wokfcm^OolJitolfln awei

d. KriegskunBt I« 265. 268f. Liebenam o. Bd. VI leichte Wnrflanwsn in d« Rediten haltend d«r^

zsmio nasua

^estellt aind, z. B. OIL XIII 7684 — Bonn. Domaszewski (Westd. Zeitscbr. XIV 1895, 93)

Jahrb LXXV3I 1884, 14-37 Taf I 1 = Ban- die als Hastiliarii bezeichneten Equitea singu-

meister Denkmaler HI 2054 Abb, 2267: aus lares — vgl. CIL VI 224 und dazu Westd. Zeitschr.

der ersten Halfte des 1. Jhdts. CIL XIH 7507 a a. 0. 48. CIL VI 3192. 3226. 3284. 32807.

= Lindens chmit Die Altertumer unserer beid- 32848 — gewesen zu sein.

nisch. Vorzeit I 10, 5, 1 = ders. Tracbt und Be- CIL YLTI 2562 werden nach v. Domas-
waffnung des r6m. Heeres wahrend der Kaiser- zewski (a. a. 0. 88, 356) auch ftinf hastiliarii

Tzeit Taf. VI 1 = Baumeister III 2056 Abb. der equites legionis III Augustas erwabnt. Ein

2269- aus dem Anfang des 2 Jhdts. CIL XITl Legionsreiter mit der Lanze ist beispielsweise

7582 = Lindenscbmit Tracht Taf. VI 2. BildlOCIL XIII 8059 (aus der ersten Halfte des

CXIHder Traianssaule (C ichor ius Taf. LXXXHI 1. Jhdts.) = Bonn. Jahrb. LV/LVI 1875 Taf.

300, Text HI 21 7f. 223) zeigt zwei Auxiliare auf V 1 = Daremberg II 785 Abb. 2737 = Li n-

Vorposten, sich auf ihre Lanzen stutzend, die sie densebmit Tracbt Taf. VII 1 (Wiedergabe un-

mit^der Kecbten am oberen Scbaftende ergriffen genau) abgebildet, ciu Reiter der acbten prato-

haben. Mit der Lanzo ausgerustet waren ferner riscben Koborte mit der namlicben Waffe CIL

4ie romischen Flottensoldaten , vgl. die Abbil YI 2672 = Daremberg II 787 Abb. 2748

•dungen von CIL III 556a. Archaol. Zeit XXYI = Amelung I Taf. 28 nr. 137a. Aber die H.

1868 Taf. V, und CIL III til 09. 7290. 7323. war nicht nur eine Soldatenwaffe, sondern wurde,

Leipziger Stud. f. Philologie XV 1894 Taf. IV. wie zahlreiche bildliche Darstellungen erkennen

VI. VII. 201assen, aucb vom Feldberrn, bezw. vom Kaiser,

Die sebwergertisteten FuBtruppen, insboson- wenn er sich im Felde befand, als Zeichen der

<Lere die Legionare, fubrten Tac. ann. XII 35 Herrschaft — vgl. Festos p. 62 h. summa ar-

zufolge in der Kegel das Pilum (s. den Art. Pi- morum et imperii est und dazu Iustin. ep. XLni
lum), Wohl als Ausnahme hat es zu gelten, daB 3, 3 — getragen. Auf eine Lanze stiitzt sich der

auf einem in Eheinbessen gefundenen Grabsteine siegreiche Feldherr, der auf einer in KasteU Nieder-

<CIL Xni 7255 = Lindenschmit Altertumer biber gefundenen Silberplatte dargestellt ist; vgl.

I 9, 4, 1 - Tracbt Taf. V 1 = Baumeister III Lindenschmit Altertumer I 7, 5, 1. Auf Bild

2053 Abb. 2266 [nach Htibner Exempla scrip- LXXXVI derMarkussiiule (PetersenTaf.XCVIB,

turae nr. 206 aus der Zeit des Tiberius]) der in Text 82) tragen die Begleiter des Kaisers in der

leicbter Uniform dargestellte Legionar Publius 30 Linken je eine zu Boden gerichtete H. Auf

Flavoleius statt des Pilum eine h. amentata tragt, Bild XXY der Traianssaule (C ichor ius Taf.

ueren etwa in der Mitte des Schaftes angebrachte XX 63, Text II 122, 126) betracbtet der Kaiser,

Kiemenscbleife (amentum) sein rechter Zeigefinger in der Linken die nach unten gesenkte Lanze

beruhrt Mit Hilfe des amentum (Cic. de orat. haltend, die feindlichen Befestigungen. Die H.

I 242. Fest. p. 12. Serv. Aen. IX 662. Sil. Ital. in der Linken halt Marc Aurel auf Bild IV,

IV 14f. IX 509. Isid. orig XVIII 7. 6) war es XCYI und G der Marcussaule (Petersen Taf.

moglich, eine Lame achtzig Meter weit zu schleu- XI B. CIVB. CIX A, Text 53. 86. 87) eine An-

dern, d. i. viermal soweit als ohne dasselbe; vgl. sprache an die Truppen.

tlazu VercheTe de Beffye Kev. arch. nouv. Der Schaft der romiseben Lanze, das Jmstile
t

se'r. X (1864) 345. Wafi'mannsdorf XXIY 40 wurde mit Yorliebe aus featem Eschenholz ge-

Philol. Vcrsamml. Heidelberg (1865) 208. Bau- schnitten; vgl. Ovid. met. X 93. XII 323f. Plin.

meister Denkmaler III 2077. Unklar ist die n. h. XVI 228. Angaben iiber seine Liinge

Bestimmung der drei auf den Bandleisten des fehlen. Nach Festus p. 54 bestand eine mili-

<lem Legionar Annius Salutus erricbteten Grab- tarische Strafe darin, Soldaten, die sich ver-

steins (CIL XIII 6953 — Lindenschmit Alter- gangen batten, eine dem Verschulden angemessene

turner I 9, 4, 2) abgebildeten Lanzen. Von den Anzahl Lanzenscbafte hauen und zurichten zu

reitenden Truppen der Kaiserzeit waren die lassen (Mommsen St.-K. II 3 396, 2). Ein Lan-

Auxiliarreiter mit dem Contus (s. o. Bd. IV zenschuh, dazu bestimmt, beim Niedersetzen der

S. 1170) bewehrt, die Equites singulares, die H. ein Absplittern des unteren Schaftendes zu

Legionsreiter und die Reiter der pratorischen 50 verhiiten, wurde in Kastell Osterburken gefunden;

Kohorten dagegen mit der H. Besonders haufig vgl v Sarwey und Hettner Der obgerm.-raet.

mit der Lanze abgebildet sind die Singularreiter, Limes des ROmerreichs 2. Lief. (1895) Taf. VII

vgl. die Grabsteine CIL VI 3177 = Amelung 35. Die von einem bald starkeren (boblen) bald

Die Scuipturen des Vatic. Mus. II Taf. 26 nr. 102/?. schwacheren Mittelgrate durchzogene Lanzenspitze

CIL VI 3202 = Daremberg Diet. II 790 Abb. war in der Regel nicbt unmittelbar am oberen

2746 = Amelung I Taf. 28 nr. 137. CIL VI Schaftende angebracbt, sondern, damit sie fester

3228 = Amelung ebd. nr. 137c. CIL VI 3280 aufsaB, mittels einer starken Metalltulle daran

und dazu Miiller Philol. XL 1881,259. Matz befestigt. Uber Form, Grofie und stoflliche Be-

Antike Bildwerke in Rom HI 177 nr. 3883. schaffenheit der romischen Lanzenspitzen liegen

Amelung I Taf. 96 nr. 64. Nur der Eques 60 zurzeitabschliefiendeEinzeluntersucbungen,welcbe

singularis Gemellinus (CIL VI 3261) soil nach alle Ergebnisse der iiberaus zahlreichen Funde

Mailer (a. a. 0. Anm. 11) ein Pilum in der sorgfaltig verzeiebnen und verwerten, noch nicht

Hand haben. Auf Bild V der Traianssaule (Ci- vor. Auf Grand einer Vergleichung von gefun-

<horius Taf. VIII 16—18, Text II 37. 39) denen Lanzenspitzen mit den bildlich darge-

f>ehen wir eine Anzahl im Vorrucken begriffener stellten weist Lindenschmit (Tracbt 14) vor

Singularreiter ihre Pferde fubren und die Lanze allem zwei Grundformen derselben nach: entweder

uber der Schulter tragen. Ein Elitekorps der sind die Seiten der Klinge gradlinig gebrochen,

Trappe, die ,Stabekavallerie
4

, scheinen nach v. oder sie verlanfen nach der Tttlle za in ovaler
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Bundling. Die erstere Form zeigt z. B. eine im
Nydamer Moot gefundene 31 cm lange Eisen-

spitze (Lindenachmit Tracht Taf. XI 19), des-

gleichen zwei in Mainz gefundene von 24 bezw.

13 cm Lange (Lindenschmit Altertumer IV
46, 14, 1.4); das gleiche Aussehen haben z. B,

die Lanzen der Cohortalen Daverzus (CIL XIII
7507) und Licaius (OIL XIII 7582) (s. o.), des

Flottensoldaten Rufmus (CIL III 556a) (s. o.),

des Legionsreiters Marius (s. o.) , des Reiters

Saturninus der achten priitorischen Koliorte (s. o.),

sowie der Singularreiter anf Bild Y der Traians-

saule (s. o.). Von ovaler Form (blattformig) da-

gegen ist z. B. eine 15 cm lange Eisenspitze axis

Mainz (Lindenschmit Altertumer IV 46, 14.

2), eine 19 cm lange aus Alise St. Koine (Lin-
denschmit Tracht Taf. XI 17, vgl. dazu Ver-
chere de Kef fye Rev. arch. 1864 nouv. s£r.

X 343f.), desgleichen eine von 36 cm Lange aus

Rheinhesseu (Lindenschmit Tracht Taf. XI 18);

von der niimlichen Form sind z. B. die Lanzen-

spitzen des Cohortalen Firmus (CIL XIII 7684,

s. o.), sowie die des Lcgionars Flavoleins (s. o.).

Bei militarischeii Waffeniibungen wurde an der

Lanzenspitzc, um die Wirkung des Wurfes oder

StoBes abzuschwachen, eine Kugcl (pita) aus Kork
oder Leder angebracht: eine solche Lanze hicfi

h. praepilata, vgl. Liv. XXVI 51, 4. Hirtius

bell. Afr. 72, 6. Quintil inst. or. V 12, 17. Lite-

ratim Lindenschmit Die A Itertinner unse-

rer heidn. Vorzeit 1858ff.; ders. Tracht und Be-

waffnung des rom. Heeres wahrend der Kaiserzeit

(1882) 31 14. 2 Iff. Jiihns Handbuch e. Gesch.

des Kriegswesens (1880) 199. Marquardt St.-V.

112 (1884) 326ff. 333. :

J

.39. 343. 359. 437. 470,

1. A. M tiller in Baumeister Denkmaler des

klass. Altcrtums III (1888) 2047m 2053ff. 207Gff.

Beurlier in Daremberg-Saglio Diet. Ill

(1900) 38-40. Liebenam ' o. Bd. VI S. 1591ff.

1594. Delbriick Gesch. d. Kriegskunst 12 (1908)

265. 268f. 280. 312. [Fiebiger.]

3) Hasta, heute Asti am linken Tanaroufer

in Ligarien (IX. Region), Plin. Ill 49. Cassiod.

var. XI 15, wird erst in der Kaiserzeit erwahnt.

war aber gewiB einer der ersten r&mischen Stiitz-

punkte im Keltenland ; darauf diirfte Name und
Zuweisung zur Tribus Poltia (CIL V 7559. 7566f.

7577, Pais 971. CIL VI 2902. XIII 2, 6875. 6890.

8057. !N
T
ot. d. scav. 1889, 287) weisen; vgl. Bor-

mann Arcb.-ep. Mitt. X 226f. Als Kolonie ist H.
nur von Ptolem. Ill 1, 41 bezeichnet. Plinius

XXXV 160 riihmt die keramische Industrie der

Stadt (vgl. Walters History of ancient pottery

II 417). Im J. 402 hielt sie erfolgreich Alarich

stand, Claudian. de consulat. Honor, 203, auf der

romischen Synode von 465 erscheint ein Bischof

von H. (Mon. Germ. Auct. ant. XII p. 505 In-

dex). Die Stadt erhielt anlaGlich eines Not-

standes in Ligurien 534 eine Untersttitzung

seitens der gotischen Regierung. Sonst ist H.

noch genannt CIL V 7555. 7563, Tab. Peut. und
auf einer Karte der rOmischen Feldmesser (dazu

Schulten Herra. 1898, 551). Vgl. CIL V p. 857.

Grassi Storia della citta d'Asti 1890 (nicht ge-

aeben). Nissen Ital. Landesk. II 156.

4) Station der Via Anrelia in Etrurien, nach
Tab. Feat, neun Miilien slldlich vom untersten

Ombrone; vgi Geogr. Rav. IV 32. V 2.

5) Station der ligariscben Kflstenstrafie, nach
der Tab. Peut. 33 Miilien westlich von Genua;.
vgl. Geogr. Rav. V 2. [Weiss.]

6) Hasta {so Mela III 1. 4. Plin. n. h. LTt
11. Itin. Ant. 409, 4. CIL XI p. 499 ; Asia : Strab.

Ill 1 40. Geogr. Rav. 4, 43) mit dem Beinamen Regia,

(Plin. : II quae Regia dicitur), nach Plinius mit
den Stiidten Nabrissa (beute Lebrija) und Colo-

bana ,inte,r aestuaria Baetis', nach den Itinera-

lOrien auf der StraBe von Gades nach Sevilla ge^

legen, wird mit dem Hiigel ,Mesa de Asta' (25 km
nordlich von Puerto S. Maria, 15 km sudlich voit

liebrija) identifiziert, wozu die Itinerarien einiger-

mafien passen. H. wird bereits im J. 186 (Liv.

39. 21) und 168 n. Chr. erwahnt (C. H 5041).

. [Schulten.]

7) s. Ninnius.
Hasta pnra. Das aiteste und urspriinglich

einzige donum rnilitare (s. o. Bd. V S. 1529)
20 der Romer, die k. donatica, wurde zunaebst ohne-

Tlnterschied *Ies Ranges und Standes fur aufier-

gewohnliche Tapferkeit verliehen, vgl. Polyb. VI
39, 3. Sallust. bell. lug. 85, 26. Festus p. 62.

101. 201 M. Dion. Hal. X 37,3. Val. Max. HI
2, 24. Gellius II 11, 2. Cass. Dio ed. Boissevain

I p. 73. Die Anszeichnung war gewifi uralt.

Sicher bestand sie bereits vor Mitte des 5. Jhdts.

v. Clir. (Helbig Abh. Ges. Gcttingen phil.-bist.

Kl. N. F. X 1908 nr. Ill llf.), da im ZwOlf-

30 tafelgesetz der Kranz als wreiteres praemium vir-

tutis erscheint (Momm sen St.-R. I 3 426, 2).

Dargestellt ist die altromische Ehrenlanze auf
einer bci Cbieti gefundenen Schale aus Terra

sigillata, sowie auf romischen Kupfermiinzen des

Sextantarfufies aus der Zeit des ersten Punischen

Krieges (Helbig a. a. O. 8f. u. Taf. 1). Danach
hatte sie die Form eines Stabes mit runden
Xnaufen an beiden Enden. Dazu stimmt Varros

Bescbreibung bei Serv. Aen. VI 760, der sie als.

40 eine h. p. id est sine ferro, als eine Lanze aus-

einem und demselben Stoff olme Metallspitze be-

zeichnet. Auch berichtet Cass. Dio ed. Boisse-

vain I p. 73 die Verleihung von ddaaza aoidrjQft

im J. 396 v. Chr. (Helbig a. a. O. 3. 13f.).

Die altrCmische H. p. war nach Helbig (a. a. O.

3011*. 38) in der Form wie im Stoff wohl dem
urspriinglichen Abzeiehen der italischen Konige,

der hasta (Iustin. ep. XLIII 3, 3. Verg. Aen. VI
760. Fest. p. 62 M.). nachgebildet , die wir uns

50 nicht als WaflTe, sondern als Holzstab, iinnlicb

dem in dem oberitalischen Pfabldorfe von Ca-

stione gefundenen (Montelius La civilisation

primitive en Italie 1895 Ser. B. pi. XLTI 2), zu

denken haben. Urn die Mitte des 2. Jndts.

v. Chr. wurde nach Polybios (VI 39. 3) als H. p.

eine eiserne Lanze (yaioos) verliehen (Helbig
a. a. O. 5f. 39). Aus dem keltischen yaiaog (s. u.

Gaesum o. Bd. VII S.463) folgert Steiner (Bonn.

Jahrb. CXIV/CXV 1906, Of.) mit Unrecbt, die

60Ebrengabe babe damals in einer erbeuteten gal-

lischen Wurflanze bestanden; denn Polybios ge-

braucbt anderwarts (z. B. XVLH 18, 4) ydioos

ausdriickUch von der rflmischen Lanze. Aber
noch auf Munzen, anf welchen die dem Praetor

Q. Arrius im Sklavenkrieg verliehenen dona mi-
liaria abgebildet sind^ (Babelon Description

des monn. de la iep. rom. I 220. Helbig a.

a. O. 10 u. Taf. 1), hat die H. p. daa Auseeben

iSGoy iiastau ttastati Z&IS9

eiaw Sebaftes mit einer Spitze an beiden Enden.
Sett dem Ausgange der Bepublik zeigen die

Darstellungen der H. p. (griech. 36qv xa&agov
vgl. R«v. arch. 1897 n nr. 115. 123. CIL m
6984 = 13648) ausgesprochene Lanzenform, vgl.

CLL HI 6984 = 13648 = Steiner a. a. O. 35

Fig. 23. Rom. Mitt. V 1890, 295 = Steiner
Taf. 1 Fig. 4. Rom. Mitt. XXI 1906, 185 Fig. 7

= Steiner 458 Fig. 3. CIL XI 624 = Stei-

ner 9 Fig. 4. In der Kaiserzeit wurde die H. p.

nicht mebr wie einst ohne Ansehen der Person

verliehen. Vielmehr war es eine seltene Aus-

nabme, daB nach Tac. ann. Ill 21 ein Gemeiner

diese hobe Auszeichnung erhielt, auf die selbst

Centurionen nur, wenn sie zur Garde gehorten,

Anspruch batten (Steiner a. a, 0. 811). Im
allgemeinen gebuhrte eine H. p. den Militartri-

buiien und Prafekten aus dem Ritterstande, zwei
den Tribuni mibtuni laticlavii senatoriscber Ab-

kunft, drei den Legati praetorii, vier den Le-

gati consulares (Steiner a. a. 0. 82—88. v. Do-
maszewskiBonn. Jahrb. CXVII 1908,137—139).

Mitunter waren die verliehenen Ehrenlanzen sogar

aus EdelmetaU; vgl. Rev. arch. 1900 LT nr. 95.

Literatim Baumeister Denkmaler III 2062.

Daremberg-Saglio Diet. LTI 41. Marqnardt
St.-V. 112 328,4. 574. Steiner Bonn. Jahrb.

CXIV/CXV 1906, 6-10. 81-88. Helbig Abh.

Ges. Gott. phil. hist. KL N. F. X 1908 nr. 3.

|
Fiebiger.]

Hastati bedeutet Lanzenkampfer, vgl. Etmius.

bei Macrob. Sat. VI 1, 52. Varro de 1. 1. V 89.

Doch hielien kcineswregs alle in der altromischen

Phalanx streitenden Phalangiten, die ohne Aus-

nahme mit der .schweren Stofilanze (s. o. S. 25U3)

bewafl'net waren, wie man erwarten sollte, H., son-

dern nur die hinter den Principes, den vermogend-

sten und am besten geriisteten, stebenden Burger

des zweiten Giiedes (vgl. Veget. I 20. II 2. 15. Ill

14. dessen Angaben nacb Marquardt St.-V. II 2

327 , 7 moglicherweise auf Cato zuruckgehen); aus

welchem Grande, war schon Varro (a. a. O.) ein

Ratsel (Marqnardt a. a. 0. II2 358). In der um
die Zeit der Samnitenkriege aufkomrnenden Mani-

pularstellung (vgl. dazu Frohlich Beitrage zur

Gesch, d. Kriegfuhrung u. Kriegskunst d. Romer,
Berlin 1886, 21f. D elb r u c k Hist. Ztsclir. LX 1888,

243. Liebenam o. Bd. VI S. 1594), in welcherdie

Schwerbewaffiieten nach Alterstufen angeordnet

waren (Madvig Die Verfass. u. Verw. des rom.

Staates II 485. Marquardt a. a. 0. 112 335.

Delbriick Histor. Ztschr. LX 1888, 245; Ge-

achichte der Kriegskunst 1 2 274. 280), vertauscb-

ten Principes und H. die Platze: zuvorderst,

dem Feinde am nachsten, standen nunmebr regeb

mafiig die Manipel der von Livius (VIII 8, 6)

als flos iuvenum pubeseeniium ad mililiam
{vgl. auch Polyb. VI 21, 7. 23, 1) bezeichneten

H. (vgl. Liv. Vin 8, 5. 8. XXX 8, 5. 32, 11.

34, 10. XXXVII 39, 8. Polyb. XIV 8, 5. XV
9, 7), wahrend die Manipel der dem Mannes-
alter angehOrenden Principes ihnen folgten. Als
Vordernianner der Triarii oder Pilani biefien H.
und Principes ubrigens auch Antepilani, vgl.

Liv. VIII 8, 7. Madvig a. a. 0. LT 488. Aber
auch die Bewaffnung der als Panbopliten mit
Galea, Lorica, Ocreae, Scutum, Gladios und Hasta

gerftsteten H. erfuhr in der zweiten Halite des

4. Jhdts. v. Chr. eine bedeutsame Anderung, in-

sofern ab ihnen ebenso wie den PrincipciB jetzt

statt der Hasta, die ihnen einst den Namen H.
gegeben hatte, das Pilum als Angriffswaffe diente,

vgl. Polyb. VI 23, Iff. und dazu Madvig a. a.

0. II 488. Marquardt a. a. 0. H* -386—SS9'.

358—360. Delbriick Kriegskunst P 279f. Die
allein von Livius (VIII 8, 5 , vgl. daruber Mar-
quardt a. a. 0. 112 360—363} berichtete Eim

lOteilung der H. in 15 Manipel war nach Del-
briick (Hist Ztschr. LI 1883, 249f. LX 1888,

243. 250; Kriegskunst 1 2 296f.) nur voriiber-

gehend. Vielmehr bildeten die 1200 H. (Polyb.

VI 21, 9) einer romischen NormallegLon 10 Ma-
nipel zu 120, bezw. 20 Centurien zu 60 Mann,
vgl. Madvig a. a. 0. II 486. Marquardt a.

a. 0. 112 346. Delbriick Kriegskunst 1^ 274.

In der Schlacht standen die einzelnen H.-Manipel,

je 20 Mann breit und je 6 Mann tief , in miifiigen

20Abstanden (Liv. VIII 8, 5: distantes inter se

modicum spatium) nebeneinander, unmittelbar

hinter ihnen, auf die zwischen den H.-Manipeln
gelassenen Zwischenraume ausgerichtet, die Ma-
nipel der Principes, um etwaige in der dem feind-

lichcn Angriif am starksten ausgesetzten H,-Front

entstandene Liickcn durch sofortiges Einrucken

schlicBen zu konnen, wie Liv. X 14, 17 es schil-

dert; vgl. im tibrigen Delbriick Hist. Ztschr.

LI 1883, 244; Herm. XXI 66; Kriegskunst 12

30 275. 277. 281. Wenn der nan iliche Livius (VIII

8, 9) berichtet, die ins Wanken gebrachten Ma-
nipel der H. hatten sicb durch die zwischen den

einzelnen Manipeln der Principes befindlichen

Zwischenraume zuriickgezogen und diesen die Ab-
wehr des Feindes uberlassen (Marquardt a. a.

0. 112 35i)
t
go hat Delbriick (Kriegskunst 12

298 f.) ein derartiges SchlachtenmanOver mit Recht
als taktisch unmfiglich bezeichnet, vgl. Liebe-
nam 0. Bd. VI S. 1595. Im zweiten Punischen

40 Kriege und spater standen die Manipel der Prin-

cipes mit Abstand — Polyb. XV 9, 7: ev axo~

axaoEi — hinter denen der H. Seitdem — nicht

friiher bereits, wie Marquardt (a. a. 0. LT 2

350f.) es darstellt — bildeten beide Abteilungen

selbstandige, mit groBerer Bewegungsfreibeit aus-

gestattete taktische Korper oder Treffen ; vgl.

Delbriicks ausfiihrliche Darlegungen Herm. XXI
68f. : Hist. Ztschr. LI 257ff. LX 243f. ; Kriegs-

kunst I 2 386ff. 390. Bezeichnet wurden die zehn
50 H.-Manipel einer Legion der Nummer nach ent-

weder als primus -- deeimus ordo hastaius (z.

B. Liv. XLII 34, 5) oder haufiger kurzweg als

primus — deeimus hastatus (z. B. Cic. de div.

I 77. Liv. XXVI 5, 15. XXVII 14, 8) ; vgl. dazu

Madvig a. a. 0. n 487f. 500. tber Bezeich-

nung, Rang und Aufriicken der zwanzig, H. ge-

nannten Centurionen, welche die in zwanzig Cen-

turien gegliederten zehn H.-Manipel befebligten,

vgl. v. Domaszewski 0. Bd. Ill S. 1962; Bonn,

60 Jahrb. CXVLT 90ff. Von der Gesamtlegion wur-

den gegebenenfalls bald einzebae, bald aber auch
samthche Manipel der H. und Principes deta-

cbiert, vgl. Liv. VTI 34, 5. X 14, 14. XLI 1, 6

und dazu Marquardt a. a. O. LT 2 398. Atif

dem Marsche formierten H., Principes und Tri-

arii, sobald ein feindlicher Angriff drohte, drei

nebeneinander vorrftckende Kolonnen. vgl. Polyb.

VI 40, 10 und Liebenam 0. Bd. VI S. 1659.
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Im Lager lagerten Polyb. VI 28, 3f. 29, 8f. zu-
folge von den zwanzig H.-Manipeln eines aus
zwei Legionen bestehenden consularischen Heeres
ie fiinf, an je fiinf Manipel der Principes sich
anlehnend, zu beiden Seiten der Via quintana,
jeder fiir sich ein hundert FuB langes und ebenso
breites Viereck einnehmend, vgl. Nissen Das
Temphim (Bonn 1869) 26ff. und Taf. I. Mar-
quardt a. 0. II 2 404. 408f. v. Domaszewski
o. Bd. Ill S. 17021 In den Wachdienst teilten

sich die H. im wesentlichen rait den Principes.

Von den vierzig Manipeln, die beide zusaramen
ausmachten, batten vier die Ordnung auf der Via
principalis (Polyb. VI 33, 3), wahrend von den
iibrigen sechsunddreifiig allemal je drei zur Dienst-

leistung bei jedem der zwolf Tribunen befehligt

wurden, fur die sie aufierdem je vier Mann Po-

sten stellten (ebd. VI 33, 5ff.). Die Bewachnng
des Praetoriums, die ein taglich weehselnder Ma-
nipel versah, lag aucb den Triaricrn mit ob (ebd.

VI 33, 12. 35, 2), vgl. dazu Liebenam o. Bd.

VI S. 1656. Als seit dem Aufkommen der wohl
mit Reeht dem Marius zugeschriebenen Cohorten-

taktik die bis dahiu hinsichtlich des Alters und
der Bewaffnung der H.. Principes und Triarii

vorhandenen Unterschiedc vollig schwanden (vgl.

Madvig a. a. 0. II 490. Marquardt II 2 434f.

Delbriick Hist. Ztschr. LX 243; Kriegsknnst
12 436. Liebenam o. Bd. VI S. 1600), batten

auch jene einst so wichtigen drei Abteihmgen
selbst nur noch eine zieralich untergeordnete Be-

deutung. Kein aufierlich bestanden dieselben in-

sofern freilich fort, als die Cohorte, die neuc tak-

tische Einbeit, je einen urn achtzig Mann ver-

starkten Manipel der H. , Principes und Triarii

in sich vereinigte, vgl. Frohlieh Das Kriegs-

wesen Caesars (Zurich 1889) 13. Delbriick
Kriegskunst I 2 436f. So begegnen wir ihren

Namen auch ferner einmal in den Titulaturen der

die sechzig Centurien der zehn Coborten befeh-

ligenden Centurionen, uber deren Bang und Auf-

rucken v. Domaszewski o. Bd. Ill S. 1963 ge-

handelt hat, und ferner auf zwei Miinzen aus den

J. 83 und 49 v. Chr. (Cohen Med. cons. 321

nr. 11. 227 nr. 1), auf denen Manipelfeldzeichen

dargestellt sind, deren Vexilla deutlich die Buch-
staben H. — Hastati und P. = Principes erkennen
lassen; vgl. dazu v. Domaszewski Die Fabnen
im rom. Heere (Wien 1885) 45 und Frdhlich
a. 0. I 13. Nieht unerwahnt bleibe schlieBlich,

dafi auch die cohortes benannten Kontingente

der italischen Bundesgenossen in H., Principes

und Triarii zerfielen, vgl. Liv. XXXVII 39, 7

und dazu Marquardt a. a. 0. 112 397, 9. 399.

FrOhlich a. a. 0. I 14. Delbriick Kriegs-

kunst 12 437.

Litcratur: MadvigDie Verfass. u. Verw. des

rom. Staates (Leipzig 1882) II 485-491. 500.

Marquardt St.-V. (Leipzig 1884) 112 327. 335f.

338f. 346. 350f. 3581 36 Iff. 397ff. 408f. 434 f.

Delbriick Gesch. der Kriegskunst (Berlin 1908)
12 274—281. 296—299. 386-390. 436f. Liebe-
nam o. Bd. VI S. 1593—1595. 1600. 1656.

1659. [Fiebiger.]

Hastlferi heifien gewisse munizipale Korpo-
rationen, die eine Art von niilitarischer Bewaff-
nung- haben, aber auch religiose Bedentung an
sich tragen. Sie treten besonders hervoT auf zwei

naienaaus raiz

Inschriften von Kastel bet Mainz. Auf der einen,

1809 gefundenen, CIL XIII 7281 (hier die fruhere
Literatur), heifit es: In h. d. d., deae Virtuti
BeUon(a)e montem Vatieanum vetustate eonlab-
sum restituerunt itastiferi civitatis Mattiacorum

;

es folgt das Datum, 23. August 236, und das
Namensverzeichnis, G(aius) Meddignatitts Seve-
rus, eurfator) bis, mit 17 weiteren Namen. Auf
der zweiten, 1887 entdeckten, ebd. nr. 7317, stent:

10 In k. d. d. , numinfi) AugfustiJ hastiferii (sic)

sive pastor(es) eo?zsistenfes Kastello Mattiaeorum
de suo posuerunt, mit dem Datum 24. Marz 224.
Mit h. ist iltre Bewaffnung, mit pastores ihre

sonstige Tatigkeit, mit civitatis Mattiacorum
ihre Zugehorigkeit zu der Gaugemeinde der Mat-
tiaker (Hauptort Aquae Mattiacorum, jetzt Wies-
baden), mit emsistentes Kastello Mattiaeorum
ihr Standort Kastel bezeichnet (uber den Begrift

des consistere vgl. Maue Philol. 1888 487ff. und
20Mommsen Westd. Korr.-Bl. 1889 nr. 13, so-

dann besonders Kornemann 0. Bd. TV S. 922ff.),

Die religiose Bedeutung der KOrperschaft tritt

hervor in dem Datum der zweiten Inschrift; denn
der 24. Marz ist der Bluttag des Gottermutter-

kultus der spateren Zeit, und auf der ersten In-

schrift handelt es sich um die Wiederherstellung

des mons Vatieanus , der in den Taurobolien

eine Rolle spielt (Mommsen ebd. 1887 nr. 197).

H. erscheinen iibrigen s auch in zwei weiteren In-

30 schriften: in Koln CIL XIII 8184, wo auf einer

.Basis steht Genio kastiferforjum, und in Vienne,

CIL XTI 1814, wo ein maffister astiferorum ein

sigmim Genii widmet. Hier bestatigt sich die

schon durch curator bezeichnete Organisation als

Kollegium auch in dem Wort tnagister. Dagegen
gehGrt eine weitere Inschrift aus Oberolm bei

Mainz, CIL XIII 7250, nieht hieher. tJber die

eigentliche Bestunmung der H. gehen die An-
sichten noch auseinander. Mommsen (schon

40 in Ber. Leipz. Ges. 1852, 197 und zuletzt R. G,
V 135) hat sie fur eine Munizipalmiliz erklart.

die auch zum Schutz der Gronzen diente, Mau^
dagegen (s. 0.) fiir ein rein sakrales Kollegium,

identisch mit den dendrophori, die aber selbst

nieht sicher zu erklliren sind. An Mommsen
hat sich angeschlossen Cagnat De munic. et prov.

militiis 8t>, ferner Iriebenam EOm. Vereinswes.

302ff., der die H. fiir eine freiwillige Landwehr
erklart, die aber im Land der Mattiaker unter

50 Alexander Severus und Maximin auch zum Schntz

der Grenze initkampfte. Dagegen hat Waltzing
(Corporations professionelles I 204 II 152. TV
9 If. 1 keine ganz entscheidenden Beweise fur ihren

militarischen Charakter anerkannt, und bei den

H. von Vienne kann ja jedenfalls von Beteiligung

a]n Grenzschutz keine Rede sein. Vielleicht dfirf-

ten sie am ebesten als eine munizipale Sicher-
heitspolizei zu fassen sein (hieriiber 0. Hirsch-
feld S.-Ber. Akad. Berl. 1891, 875f.), womit sich

60 auch die Annahnie Liebenams Tereinbaren liefie,

dab sie aulierordentlicherweise in Kriegsfallen aus-

halfen wie die Gensdarmen {difoytttxat) im Marko-

mannenkrieg (V. Marci 21, 7). [Haug.]

Hastiliarii s. llasta Nr. 2.

HaterianuB. 1) s. I

u

lias.

2) Haterianus. Die Scholia Veronensia ent-

halten fiinf Aninerkungen desH. zuVergils Aeneis

:

Vn 337. IX 362. 390. 397. X 243, ¥011 denen

jedoch die zweite und dritte in" so kflmmerlichen

Besten vorliegen, dafi nichts damit anzufangen

ist ; die vierte bezieht sich auf die Distinctio und
«nthalt, wie die beiden iibrigen, Wortertlarung.

'Werner findet sich eine Anmerkung zu Aen. II

632 bei Macrob. Sat. Ill 8, 2 (wo die Hss. aethe-

rianus haben): hier wird ein Ausdruck Vergil

s

durch ein Zitat aus Calvns verteidigt. Da das-

selbe Zifcat bei Servius wiederkehrt, so ist viel-

XlitUBllUD

Tochter des Agrippa (vgl. Prosop. a. a. 0.) uud der

alteren Marcella gewesen zu sein, die nach Suet.

Aug. 63 von diesem mehrere Kinder hatte. Im
J. 15 n. Chr. war H. Volkstribun und erhob als

solcher mit Erfolg Einsprache gegen die im Se-

nate verhandelten Antrage, daB gegen die an einem

Theaterexzefi achuldtragendon Schauspieler den

Praetoren das ius virgarum zustehen solle. Tac.

ann. I 77. Zwei Jahre spater (17) wurde er nach

leicht der Kommentar des H. von Servius be- 10 dem Tode des Praetors Vipstanus Gallus von Ger-

nutzt worden (vgl. auch Serv. und Schol. Veron.

zu Aen. VII 337), ob direkt, ist fraglich (Laem-
merhirt Comm. phil. Jen. IV 3861, gegen Linke
Quaest. de Macrob. Sat. font. 13, 4. 21f.). Ma-
crobius hat jedenfalls den H. nieht mimittelbar

benutzt (Thilo Quaest. Serv-. 52. Linke 22.

Laeminerhirt 385); vielleicht war ein Sanimel-

kommentar die gemeinsame Quelle, aus der so-

wohl Macrobius wie die Scholia Veron. und die

manicus und Drusus protegiert und (veruiutlich

bei urspriinglichcr Stimmengleichheit ; vgl. Drae-
ger-Beoher z. d. St.) seine Wahl zum Praetor

suffectus endlich doch mit geringer Majoritat

durchgesetzt ; ebd. II 51. Im J. 21 Consul de

signatus, stimmt er (an erster Stelle; vgl, ebd-

III 22) in dem gegen Ende dieses .lahres statt.

findenden Prozesse des Clutorius Priscus fiir dessen

Todesstrafe ; ebd III 49. 51. Im folgenden Jahre

Scholia Dan. (denn auch in dieseii scheint H. zu20(22) bckleidet er mit C. Sulpicius Galba das Con-

stecken; vgl. Schol. Veron. u. Dan. zu Aen. IX
397. 302) schopften (Thilo Serv. I praef. XXVT.
Halfpap-Klotz Quaest. Serv. 53f. Georgii
Antike Aneiskritik 18ff.), und in diesem Sammel-
kommentar fanden sich unter anderem Exzerpte

aus H. Damit lieHe sich auch ein Anhalt fiir die

Lebenszeit des H. gewinnen ; denn da jener Sam-
melkommentar alter sein wird als Don at (Mitte

des 4. Jhdts.), der ebensowenig wie Urbanus
in den Schol. Veron. und Dan. erwahnt wird 30 Ononi. Tacit. 339f.

sulat; ebd. Ill 52 Dio ind. LVII. CIL I* p. 70.

XI 1356 (= 12 p. 73). VI 562. 10051 (^ 18

p. 73). XV 4611. Tac. ann. VI 4 erwahnt zum
J. 32 sein feindseliges Auftreten im Senat gegen

die Consuln des vorhergehenden .lahres, wodurch

er sich nur noch verhafiter gemacht hahe, und
zeichnet mit scharl'en Strichen den Charakter des

durch seinen ausschweifenden Lebenswandel ent

nervtcn Mannes, Prosop. II 126 nr. 18. Fabia

(Georgii lOff. 20), und somit wohl um 300 an-

gesetzt werden darf. kann H. spatestens im 3. Jhdt.

gelebt haben, Ein Terminus post quern ist niclit

zu ermitteln ; dafj Schol. Veron. zu Aen. IX 362
Asper an der Spitze des Scholions steht, Serv.

zu Aen. VII 337 Asper am Schlufi nennt, be-

weist noch nichts fiir inneren Zusammenhang.
Die Sache ware erledigt, wenn Grafenhans

5) Q. Haterius Antoninus, wahrscheinlich Sohn

des 1). Haterius Agrippa Nr. 4 ; vgl. Prosop. a. a.

0.. und Consul ordinarius des J. 53 n. Chr. mit

D. Iunius Silanus Torquatus. Tac. ann. XII 58.

Phlego mir. (FHG III 619 frg. 36). CIL TV
S. I p. 382 dipt. 138. Er hatte sein ererbtes

Vermtigen verschAvendet und erhielt zugleich mit

Aurelius Cotta im J. 58 von Nero eine jahrliche

Rente ausgesetzt; Tac. ann. XIII 34. Prosop. IIA'ermutung (Cesch. d, class. Phil. IV 304) sicher

wiire, daB unser H. identisch ist mit dem Iu-40126nr. 19. Fabia Onom. Tacit. 340. [Gaheis.]

lius Atherianus. den Trebellius (um 306) Hist. I») M. Haterius Candidus, Proconsul von Si-
: (um ;-iU6j

aug. XXX tvr. 6, 5 p. 103 P. betreffs des'Victo

rianus (t 268) zitiert (vgl. Ruhl Rh. Mus. XLII1

597); doch bemerkt Halfpap-Klotz (35, 1)

richtig, dafi diese Vermutung nur auf der Na-
mensgleichheit beruht. Vgl. noch Rib beck Pro-

leg, crit. ad Vergil. 177f. fWessner.]

Haterins. 1) Wahrscheinlich Senator (vgl,

Tac. ann. IV 61) und Rechtsgelehrter (Cic. fam. IX

zilien (CIL X 7192 Agrigent). Da in derselben

Inschrift als sein Quaestor L. Cornelius Marcellus

genannt wird (s. 0. Bd. IV S. 1406), lafit sich

der Proconsulat des H. auf Neronische Zeit be-

stimmen. [Crroag.]
_

7) Aterius Latronianus . auf einer stadtrOmi-

scben Leitungsrohre genannt (CIL XV 7467 =
Lanciani Sill. nr. 74). Derselbe ist allem An-

18, 2 aus dem J. 708 = 46), im J. 711 =43 von 50 schem nach . . . atronianus, tribfunus) mitfitum)

den Triumvirn proskribiert und von einem seiner

Hklaven verraten, der aber spater den Kindern des

Getotetenals Sklave zuruckgegeben wurde (Appian.

bell. civ. IV 127). H. ist wohl ein Brnder des

Redners , der unter Augustus cos. suff. war und
24 n. Chr. starb (Prosop. n. 17. Borghesi
Oeuvres V 1211- JMiinzer.]

2) Haterius . ein notorischer Erbschleicher,

Sen. de benef Yl 38, 4.

der Legio II Adiutrix, der unter dem Kommando
seines Vaters Ti. Haterius Satuminus in Aquin-

cuin diente (CIL III 3473 : s. Nr. 11). [Groag.]

8) T. Haterius Nepos. Seine Laufbahn lernen

wir aus der akephalen Inschrift von Fulginiae

(seiner vermutlichen Heimati kennen, CIL XI
5213 = Dessau I 1338, die schon Borghesi
Oeuvres V 24 f. auf ihn bezogen hat, da von der-

selben Stelle die Inschrift des gleichnamigen

8) Haterius (in der Epit. des lulius Paris ist 60 Senators [CIL XI 5212 = Dessau 1 1058) stammt
Haturius uberliefert, ed. Kempf p. 482) Rufus,

ein rOmischer Ritter, wurde durch einen ungluck-

lichen Zufall von einem Gladiator im Amphitheater
zu Syrakus getdtet, Val. Max. 1 7, 8. [Stein.]

4> D. Haterius Agrippa. Nach Dio ind. LVTI
Q. f.\ er war also wohl der Sohn des Redners

Q. Haterius (o. Z. 54). Propinqtms Germamei
nennt ihn Tac. ann. II 51 ; seine Mutter scheint eine

und unter den Amtern auch das eines Prafekten

von Agypten angegeben erscheint. uberdies die-

selbe Zeit durch die Nennung der Provinz Armenia

maior bestimmt wird, die nur in den letzten

Jahren Traians bestand. Er absolvierte zuerst

die drei Militiae equestres in der ublichen Reihen-

folge: [pjraefffeetusj cohjortis, tribfunus) mi-
Itijum, pjraefi equitfum) ; dann war er cens%to[r]
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Brittonum Anavion[ens(ium)J , procurator)
Aug(usti) Armeniae. mai[or(is)] (also zwischen
114 und 117 n. Chr.), ludi magni, heredit<zbitvm

et a censibus (vgl. Hi r sc li fe 1 d Kaiserl. Verwaltb.2

65), a libellis Augfusti)
,
praef. vigilum, praef.

Aegyfpti]. Ausfuhrlich behandelt die Inschrift

Borghesi V 3—39. Das Fragment einer fast

gleichlautenden Inschrift von demselbcn Ort, ge-

setzt von seinem Sohn, ist CIL XI 5214. Als
Statthalter von Agypten kcnnen wir ihn (vgl.

auch Cantarelli La serie dei prcfetti di Egitto

I 46, 40) auch. durch cine Inschrift auf dem
MemnonskoloB vom 18. Februar 121, CIL III 39;

ferner durch einen Papyrus aus der Sanimlung
Erzherzog Rainer (Corp. pap. Rain. I 51, n. XVIII)
und einen aus dem Berliner Museum (BGU III 742
col. I Z. 3), sowie endlich durch eine merkwiirdige,

nach Art eines Militiirdiploma abgefaflte Missions-

urkunde auf einer zu Kairo gefundenen Holztafel,

S. de Eicci Comptes rendus de l'acad. des

inscr, 1905, 402 = Bruns- Grade witz Fontes

iur. Rom." 277; vgl. Wilcken Pap. Arch. IV 252.

V 435, 1. Auch hier ist sein voller Name und
Titcl gcnannt: T. Haterius Nepos praef. Aeg.,

am 4. Januar 122. Die Berliner Urkunde ist

vom 2L April 122 datiert; hier ist von dem
Namen nur Atsqiov (auch das Datum
7. Mai 122) erhalten. In dem Wiener Papyrus
heiBt es Azeqiov [Nf.ji]ojzos xf>aiioto[v f}]y£(t6vog,

datiert 13. April 124. Er hat also das dem Pra-

lekten in damaliger Zcit gebiihrende Pradikat

xgaTiozos; sicher in den Jahren 121 bis 124 hat

er diese Statthalterschaft gcfuhrt. Am 4. August
119 war noch Q. Rammius Martialis, am 20. Marz
126 schon T. Flavius Titianus in diesem Amte.
In dem von Wilcken Pap. Arch. II 125 aus zwei

Papyrusfragmenten zusammengesetzten Protokoll

ist die Untersehiift des xQafaiaxov rjymJovos (Z.

9f.) erwahnfc, der jedenfalls noch am 17. Sep-

tember 124 {vgl. a. a. 0. 125) Agypten verwaltete.

Wahrscheinlich ist auch dieser mit H. identisch. —
Der Konsul T. Hateritcs Nepos Atinas Probits

Pitblicius Matenianus (CIL XI 5212 ~ Des-
sau I 1058) ist vielleicht sein Sohn (der CIL
XI 5214 setzt) oder sein jiingerer Bruder; vgl.

Bormann z. St. [Stein.J

9) T. Haterius Nepos Atinas Probus Publi-

cius Matenianus, in einer verstiimmelten Ehren-
inschrift aus Foligno (Fulginiae) genannt: T.

Haterio Nepoti Aiinati Probo Pubticio Mate-
niano , co(n)s(uli)

,
pontif(ici) , trwmpkalihfus)

[ornamentis honorato] . . . (CIL XI 5212 [vgl.

Bormanns Bemerkungen] ~ Dessaul 1058

;

zu den Namen des H. vgl. Sehulze Z. Geseh.

lat. Eigenn. 274. 528). Anscheinend derselbe

Mann ist T. Haterius Ne}tos, der im August 118
in den Protokollen der Fratres Arvales genannt
wild (CIL VI 2078 = 32374. in den Protokollen

des ersten Halbjahres 118 fehlt sein Name) und
im J. 120 fur das nachste Jahr (vgl. o. Bd. II

S. 1470) zom Magister der Arvalbriider gewahlt
wurde (CIL VI 2080; daB CIL XI 5212 die

zweite Priesterwtirdc fchlt, beweist nichts gegen
die Identifizierung, vgl. z. B. Fulvius Nr. 66).

Erst im J. 134 bekleidete er den Consulat als

Snflectus mit T. Vibius Varus (CIL HI diph
XLVm p. 877 = 1979 Militardiplom vom 2. April
134). Im J. 138 verwaltete er Pannonia superior

als Legat Hadrians (CIL III dipl. LI p. 879' =
1980 Militardiplom vom 16. Juni 138 ; am 10. Juli
starb Hadrian , s. o. Bd. I S. 516). H. durfte-

diese Steltung unmittelbar nach dem Tode des
L Aelius Caesar (1. Januar 138, s. o. Bd. HT
S. 1831) angetreteii haben (Bitter ling Arch.-
epigr. Mitt. XX 1897, 20) und noch unter Anto-
ninus Pius einige Zeit im Amte gebliehen sein

(vgl. Hist. Aug. Pius 5, 3). Als Statthalter von
10 Oberpannonien wird er Gelegenheit zu Waffen-

taten gegen barbarische Nachbarstainme gefunden
haben, die ihm die Auszeichnung der Ornamenta
triumphalia- eintrugen (CIL XI 5212); ob er diese

noch Hadrian oder bereits Antoninus Pius ver-

dankte, steht dahin (Ritterling meint, daB H.
von L. Caesar begonnene Kampfe beendet habe;
doch ware auch denkbar, daB die zwischen 140
und 144 gepragten Miinzen des Pius mit rex
Quadis datus [Cohen II 2 339, vgl. Arch,- epigr.

20 Mitt. X 16] mit Erfolgen des H. im Zusammen^
hang steben; H.s Nachfolger ist vielleicht Futi-

cius Cornutus gewesen, s. o. Bd. VII S. 199). H-
war wohl eher der Sohn als der Bruder des Prafek-

ten von Agypten, T. Haterius Nepos (s. Nr. 8).

Wie so haufig, wird sich dem Solme eines zu den
hochsteri Stellungen gelangten romischen Ritters

die senatorische Laufbahn uud schon in jangea
Jahren der Zutritt zu einem angesehenen Priester-

kolleg (der Arvalbruderschaft) geoffnet haben.

30 10) Ti. Aterius Saturninus, in einer Liste, di&

im J. 140 aufgezeich.net und bis mindestens 172
durch Nachtrage erweitert w^irde, unter den Pa-
tronen einer (ienossenschaft in Ostia alw einer

der letzten genannt (CIL XIV 246 I 18. 19, vgl:

Dessau ebd. p. 482; unmittelbar auf H. folgt

C. Pantuleius Graptiacus. Legat von Tlirazien im
J. 172). Vgl. den Folgenden.

11) Ti. Haterius 8aturninus, teg(atus) Augfus-
torum) prfoj pr(aetore) von Pannonia inferior

40 (Inschriften aus Aquincum: CIL III 3473 Weihe-
gabe, den [di] militares [sjalutares von H. und
seinem Solme [Ljatroniamts dargebracht; 3479
Weihinscbrift aus einem Mithraeum. pro salute

famtltoe TI. Hateri Saturnini). Momm sen und
Dessau (zu CIL XIV 246) halten H. fur iden-

tisch mit dem Vorausgehenden und sehen dem-
nach in den August! entweder Marcus und Verus

(161—169) oder Marcus und Coinmodus (176—
1 80) . I)agegen set zt v. D o m a s z e w s k i (Wc std.

oOZtschr. XIV 1895, 2) die Inschrift CIL III 347$
wegen der Nennung der di militares erst in das

3. .Ihdt.; dann waren die August! wohl am ehesten

Severus und Caracalla und H. der Sohn des Voraus-

gehenden. [Groag.]

Ha-d'na^ etruskischer Name eines Satyrs bei

Gerhard Etr. Spieg. IV Taf. 322 (orig. inc.) ; vgl.

IV 1 S. 58. V S. 55 und Deecke in Roscher Myth.
Lex. I 1850. Falscbe Etvmologien bei Gerhard
IV 1 S. 58, 190 und Corssen Spr. d. Etr. I 311f.

60 Andere etruskische Satyrnamen sind yeltpun und
sime (= Slfiog); vgl. Heydemann Satyr- und
Bakchennamen (5. Hallisches Winckelmanns-Progr,

1880) 33f. IHerbig.]

Hatflius s. Atilius Nr. 2 und 3.

Hatrm, Stadt im Cstlichen Teile Meaopota-

miens. In dieser Form begegnet der Name nnr

bei Ammian. Marc. XXV «. 5 {Haira) nod auf

der Tab. Pent (Hatri*); Roust inaaet:\4rga Cass.

aqu naira

Dio LXXIV 11. LXXV 10. LXXX 3; "AtQai

Arrians ITaQ&ixd bei Steph. Byz. s. v. und a. At-

3avai\ Herodian. Ill 9, S. Ethnic. 'Atgijvol Cass.

Dio LXVUI 31. Herodian. 1TI1, 3. 9, 3. Der
Stadtname ist aramaischen Ursprungs (aram.

N*Kn * Niain = hebr. nxn d. h. Umzaunung,

Hiirde) und bezeichnet eine feste Niederlassung

im Gegensatze zu einem Beduinenlager ; syrisch

:

Hatra und Hutrd, gelegentlich auch der Plural

-lAOi iuii at

Die beiden, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
inszenierten Sturmversuche blieben erfolglos und
trugen den EOmern lediglich entsetzliche VeT-

luste ein. An dem zweiten Angriffe beteiligten

sich ubrigens nur mehr das syrische Kontin-

gent der kaiserlichen Armee; die durch die

drQckende Sommerhitze schon ersch6pften euro-

paiscben Abtcilungen revoltierten auf Anstiften

der Fourageure, welche unter den plotzlichen

a^S^iw ,

^S!)^bTwdlt Bemerktlopffa]len der feindlichen Reiterei schwer zu

T?'™A ,i„a ;„ .k^ T>,.>1* T>^iom V 17 /i^ leiden hatten. Septimras Severus sah sich unterleiden hatten. Septii

diesen Umstanden nach 20tagiger Blockade zum
Riickzuge gezwungen. Das militarische Prestige

Roms erlitt durch diesen MiBerfolg eine schweie

EinbuBc.

Das Aufkommen und der Fortbestaud des-

kleinen Fiirstenturns H. hatte offenbar nur der

verlotterte Zustand des Partherrciches ermoglicht.

_ „ n .
Als dann dieser morsche Bau dem Ansturme

H. taucht in der Literatur" erst in der romi- 20 des kraftvollen Ardaschlr I. crlegen war und

sei noch, daB in dem Bip&TQa Ptolem. V 17 (18),

13 (o. Bd. HI S. 473) unmOglich der Name H.

stecken kann, wie mancbe (z. B. Mannert; s.

auch Pauly R.E. I 919) annahmen; denn es ist,

wie Herzfeld Memnon I (1907) 219 mit Recht

betont, geradezu undenkbar, daB dem Ptolemaios

der richtige Name einer durch die Belagerung

Traians im ganzen rOmischen Reiche beriihmt

gewordenen Stadt unbekannt geblieben ware.

sehen Kaiserzeit auf. Im 2. und S. Jhdt. n. Chr.

bildete es das Zentrum eines kleinen Staates, der

unter einer eigenen Dynastie von wahrscheinlich

aramaischer Herkunft (vgl. den Namen Barsemius)

stand und sich einer so kraftvollen Bliite erfreute,

daft er den Angriffen zweier durch Kriegstiichtig-

keit ausgezeichneter romischer Kaiser erfolgreich

trotzen konntc. Zuerst belagerte Traian im J. 1 17

auf der Ruekkehr von seinem Partherzuge ver-

dem sasanidischen Staatengebilde Platz gemacht

hatte, da muBte es dem Begrunder desselbeu

vor allem daran liegen, eine derartig selbstandige

Herrsehaft innerhalb seines Machtgebietes und in

so gefahriicher Nahe der Residenzstadt Ktesiyhon

zu vernichten. Der wohl bald nach der Meder-

lagc des letzten Partherkonigs (224 n. Chr.) er-

folgte Angriff Ardaschlrs auf H. scheiterte aller-

dings, dem Berichte des zeitgenOssischen Cass.

geblich die Stadt. Die romischen Truppen litten30Dio LXXX 3 zufolge, ebenso, wie die Versuche

furchtbar unter der Unwirtlichkeit der dortigen der romischen Kaiser (s. auch o. Bd. II S. 1323).
' " '

n "T " ""

'
"""

' Es ist auch sehr lraglich, ob ihm selbst noch

auf einem spatcren Zuge die Einnahme der Stadt

gegliickt ist. Hochst wahrscheinlich werden wir

dieselbe in t'Jbereinstimmung mit der Mehrzahl

Gegend, in der es wreder Wasser, Holz noch F ut-

ter gab und ein gluhender Sonnenbrand, sowie

unzahlige Fliegenschwarme (noch heute dort eine

I.andplage; vgl. Ritter Erdk. X 126) Mensch

und Vieh crschlafien machten. Nach einem blu-

tigen, von den Einwohnern energisch abgeschla-

genen Sturmversuche sah sich der Kaiser genotigt,

die Zemiermig des Platzes aufzugeben und den

der arabischen Historiker, erst seinem Nachfolger,

Schapur I. (242—272) zuschreiben mussen. Die

Erzahlung von dem Untergange H.s ist nns in

einem wunderbaren Gemisch von persischer tiber-

Weitermarseh nach dem Westen anzutreten. Je- 40 lieferung und arabischer Phantasie erhalten. Der

denfalls infolge der groBen vor H. ausgestandenen

Strapazcn erkrankte er bald darauf und starb

auf dem Heimwege in Kilikien.

Von kriegerischen Verwicklungeu zwischen

Rom und H. horen wir erst wieder unter der

Regierung des Septimius Severus. Dessen Neben-

buhler Pescennius Niger war ein Frcund des

daiualigen Fursten von H. n aniens Barsemios

(Barsenios ; vgl. dazu o. Bd. Ill S. 29 und Suppl.

damalige Kiinig von H. tragt in ihr den Doppel-

namen Satirun und Daizan. Allem Anscheine

nach handelt es sich aber hier urn zwei ganz

verschiedene Persbnlichkeiten ; Satirun (syrisch

Sanatrug, ein parthischer Name) gehflrt wohl in

eine viel friihere Periode, vielleicht in die Traians;

wie zu dessen Zeit der Herr von H. hieB, dies

verraten uns die diirftigen Exzerpte aus Cass.

Dio nicht. Hingegen diirfte in Daizan , der Tra-

I S. 243) und von diesem im Kampfe urn das 50 dition nach der Angehorige eines in jener Gegend

Imperium dorch Hilfstruppen unterstiitzt worden. damals wohl zeltenden siidarabischen Stanunes,

Septimius Severus wollte daher auf seinem Feld- der wirkliche Name des von Schapur I. bekampftenSept:

zuge gegen die Parther auch nebenbei die Ha-

trener zuchtigen. Jedoch sein zweimaliger Ver-

such, sich ihrer Stadt zu bemachtigen, zerschellte

an der Tapferkeit der Verteidiger und der Festig-

keit der Mauern. Schon der erste im J. 200 ge-

wagte Handstreieh wnrde mit groBen Verlusten

fur die Romer vereitelt. Im folgenden Jahre (201) ,, tj

erschien der Kaiser abernials mit einem bedeu- 60 stellung des arabischen Historikers Tahari (ed.

tenden Heere vor H. und schritt zu einer regel-

rechten Belagerung. Aber obwohl sich in seinem

Lager anch der General Pripcus, ein hochge-

feierter ileisier der Kriegskunst, befand, machten
die romischen Waffen doch keine Fortschritte.

Die Stadtbewohner begossen die Angreifenden mit

brennendem Naphtha und setzten damitaucb einen

groflen Teil der Belagerungsmasehinen in Brand.

Fursten zu erblicken sein. Die arabische Legende

laBt den SasanidenkOnig nur durch Verrat von

seiten der Nadira, der tochter des SatirQn-Dai-

zan. in den Besitz der hartnackig verteidigten

Stadt gelangen. Man vergleiche tiber diese Er-

oberung, die jedenfalls bald nach der Thronbe-

steigung Schapurs stattfand, besonders die Dar

stellung des arabischen Historikers Tabarl (ed.

Lugdun. I 827ff.'| und Noldeke Geseh. d. Pereer

u. Araber zur Zeit der Sasaniden (Leyden. 1879}
33_3C,. 50O; ferner Blau ZDMG XXIII 570.

G. Hoffmann Auszuge aus syrischen Akten per-

sischer Martyrer (Lcipz. 18S0J. 184-186. G. Roth-
stein Die Dynastie d. Lahraiden in al-Hira (1899)

42—43. J. Marquart tlntersuen. z. Geseh. von

Eran, Heft 2 (1905), 228-230.



Schap^r kam es nur darauf an, die sein Reich
bedrohende Machtstellung H.s ftir alle Zeit grtind-

lioh zu breehen, eine eigentliche Zerstftrung der
Stadt beabsichtigte er aber wohl kaum. Gegen
eine solche MaBnahme spricht schon die heute
noch vortreffliche Erhaltung ihrer Rumen. H. wurde
wahrscheinlicli nach und nach von den Bewohnern
verlassen und verf>dete vermutlich erst vollkommen
nach dera Falle Palmyras (273), init dein es auch

V 129ff. und Jafcut II 28ff, Syrische Belege bei

G. Hoffmann a. a. 0. und Budge The historia

monastica of Thomas of Marga (1893) II 305. 346.
Vorubergehend scheinen sich allerdings, die

Atabegenfursten von Mosul mit dem Gedanken
gctragen zu haben, H. wieder zu einer Karawan-
serai zu erheben; dies darf man wohl aus einer

an der Fassade der groficn Halle des Hauptpalastes
angebrachten arabischen Inschrift schlieBen, die

sicher inreger Handelsverbindunggestanden haben 10 von einer Restauration durch den Fiirsten 'Izz

wird. Her Untergang Palmyras knickte den bis-

herigen, bltihenden mesopotamisehen Transitver-

kehr und versetzte damit wahrscheinlicli auch H.,

•dessen Bedeutung im wesentlichen gewifcS auf dem
Karawanenhandel basicrte, den TodesstoB. Als

dann das romische Heer nach Kaiser Iulians Tode
im J. 363 unter Iovian seinen fluchtartigen Riick-

zug liber den Tigris quer durch die mesopota-

mische Wiiste bewerkstelligte, lag H. nach dem

addrn Mas'ud ibn Maudttd (regierte 576—89 deT

Higra = 1180-1193 n. Chr.) berichtet und nach
dem J. 586 = 1190 n. Chr. datiert ist; s. 2ur
Inschrift Kitter a. a. 0. XI 489.

H. spielte in der Geschichte eine ganz iihn-

liche Rolle wie Palmyra; die Bluteperiode beider

Staatswesen fiillt auch im groBen und ganzen in

die gleiche Zeit. Beide Stadte, an den einander

entgegengesetzten Randern der inesopotamischen

Zeugnisse des Amraian (a. a. 0.) schon langst in 20 Steppe erbaut, waren reiche Handelsemporien, die

Triimmern und war vollkommen unbewohnt (in

media solitudine). Ammians Worte erweisen auch
die Behauptung Firdausis und verschiedencr ara-

bischcr Autoren, daB erst Schspur II. (310—379)
H. bezwungen habe, als irrig; diese haben hier

lediglich den ihnen Mreit bekannteren Konig an

die Stelle des gleichnamigen ersten gesetzt: vgl.

Noldeke a. a. 0. 33, 4.

H. wurde seitdem nie wieder dauernd besiedelt

;

den groBen Verkehr zwischen Osten und Westen,
in erster Linie zwischen Iran und dem persischen

Meerbusen einerseits, Svrien und Kleinasienandrer-

seits vennittelten. An H. lief die wichtige, oft

von romischen Legionen begangene Strafie Ktesi-

phon-Singara voriiber, die sich weiterhin in eine

nach Nisibis und eine andere nach Harran
(Karrhae)-Edessa fiihrende Linie gabelte. Mit

Palmvra stand H, vermutlich nicht nur sekundar

es wird zwar noch das ganze Mittelalter hindurch 30 durch Abzweigungen der HauptstraBe , sondern

von arabischen und syrischen Schriftstcllern viel-

fach erwahnt, aber nicht als em damals noch be-

wohnter Platz. Dagegen spricht auch nicht eine

Notiz im Reisewerke des Benjamin von Tudela

(Mitte des 12. Jhdts.), der H. als eine groBe jii-

dische Kolonie kennt; denn augenscheinlich ist

damit nicht, wie Ritter ErdkundeX 134. XI 467.

492 annimmt, unsere Stadt gemeint, sondern eine

andere desselben Namens unterhalb Takrlts nahe

auch durch eine direkte Route in Kommunikation.
Koch heutzutage kann man H. als einen nicht

unbedeutenden Verkehrsknoten bezeichncn, da sich

in dessen unmittelbarer Nahe mehrere Kamel-
karawanenwege kreuzen. Ein ackerbautreibendes

Volk hatte in dieser Gegend kaum existieren

konnen. Hie auBere Machtstellung beruhte hier

wohl, ebenso wie in Palmyra, auf dem Aufgebote

der benachbarten Beduinenstamme. Die innere

dem Tigris, welche, wie der arabische Geograph 40 Geschichte H.s ist uns vollig unbekannt.

Jakut (Anfang des 13. Jhdts.) versichert, zu seiner

Zeit wegen ihres iibcrwiegend jiidischen Charakters

geradezu sprichwortlich war; vgl, Streck Die alte

Landschaft Babylonien n. den arab. Geographen II

(Leiden 1901) 180. H. ist iiberhaupt im ara-

maischen Sprachgebicte kein seltener Ortsname;

zum Unterschiede von gleichnamigen Pliitzen hieli

daher die von den Sasaniden zerstorte Stadt bei

den Svrern Hatr;i de Sanatnig, bei den Arabern

Fur die europaische Wissenschaft ist H. erst

wieder in der ersten Halfte des 19. Jhdts. durch

die Expeditionsreisen von Dr. J. Ross (1836/7)

wieder entdeckt worden. Die Ruinen der Stadt

liegen ca. 80 kin siidwestlich von Mosul (Luftlinie)

und nicht ganz 50 km nordwestlich von Kalat

Hchergat (Asisur); von letzterem Orte kann man
bequem in 5—6 Stunden hinreiten. Die genaue

Position ist: 42° 40' iistlicher Lilnge (Greenwich)

Hadr al-Hfitirun nach ihrem angeblichen Griinder. 50 unil 35° 40' nnrdlicher Breite. Die schon uber

ilem schon oben erwahnten Fiirsten Sanatrug
=.: Satiran. Die staunenswerten Trummer der Stadt

in verhaltnismaBiger Niihe des Kulturlandes konn-

ten nicht vollig in Yergesscnheit geraten und
beschaftigten sowohl die Phantasie des in ihnen

lagernden Nomaden wie die des voruberziehenden

Kaufmannes. In der alteren arabischen Poesie

werden die Ruinen von H., vornehmlich unter

Anspielungen auf <len romantisch ausgeschmiickten

li/
2 Jahrtausend alten Kuinen von H. entstammen

der Hauptsache nach der letzten Zeit der Parther-

herrschaft; neben den Denkmalern von Pahoayra,

Baalbek und Persepolis sind sie wohl die ein-

drucksvollsten monumentalen t^berreste de9 vor-

dcren Orients.

Das Gelande der Stadt und ihrer nachsten

Umgebung liegt etiva 40 m iiber der Sohle des

31/2 tm entfernten Thartharflusses ; es ist fast

jahen Untergang der Stadt, nicht selten erwahnt; 60 ganz flach, nur schwach wellig und mit geringen

vgl. Dichterstellen bei Xoldeke a. a. 0. 34—40:
Ibn Kot?iba, lib. poesis et poetar. (arab. edid. de

Goeje, Lugd. 1904) 112 = Bibl. geogr. arab. (ed.

de Goeje) V 130. YI 94 = Ja^ut II 284 Nach-
richten arabischer Geographen iiber die Stadt s.

bei Tttch De Nino urbe (Lips. 1845) 14, 20 und
Le Strange The lands of the eastern caliphate

981 ; beachte bes. Ibn F&\\h — Bibb geogr. arab.

Gipsklippen besetzt. Die Behauptung dea He-

rodiau (III 9, 3), dafi H. seine Festigkeit dei Lage

auf einem steilen Felsen verdanke, entspricht

jedenfalls durchaus nicht dem Ortlichen Befonde.

Die Stadt wild durch eine uberall mit grotier

Scharfe erkennbare, gewaltige, Btreckenweise yer-

doppelte Umwallung begrenrt, die, wie derdazu
gehorige Graben, noch in vollem Umfange er-

halten i&t und auf den ersten Blick den Eindruck

einer regelrechten Kreislinie erweckt, in der Tat

aber ein Polygon (mit 14—15 Ecken) daxstellt.

Die grOfite Diagonale betragt 2 km, die Peri-

pheric ca. 6 km. was ein Areal von 3, 2 ^km
oder 320 ha ergibt. So ziemlich in der Mitte

der Enceinte erhebt sich der ausgedehnte Kom-

ples der Palastrninen. Wenn aueh, wie gesagt,

die Anlage der Stadt nur scheinbar eine kreis-

farmige ist, so springt doeh ihre nahe Yerwandt-

schaft mit anderen uns bekannten antiken (TrVarku,

Zengirli) und mittelalterlichen (Hirakla. Baghdad,

RafiUa) Stadtplanen im Bereiche des Zweistrom-

landes (vgl. vor allem den GrundriB des altcn

Baghdad und dazu v. K rentier Kulturgesch. des

Orients 1877, II 48; ferner Sarre-Herzf eld
Archaol. Reise L Euphrat- u. Tigrisgebiet I (1911)

160. 162) deutlich in die Augen. Die Hatrener

folgten hicrbei wahrscheinlich alteren baulichen

Mustern. Die ungemein massive, 10 FuB dicke

Ringmauer war von einer groBen Anzahl weitaus-

ladender rechteckiger Tiirme (nach Ibn Fafctfi,

den Jalfiiit exzerpiert, im ganzen 60) flankiert, von

denen noch jetzt einige 30 wohlerhalten sind und

den Lauf der Umwallung wirksam markieren.

Den Glanzpunkt der heutigen Ruinen bildet

der die Mitte der Stadt einnehmende, kunsthisto-

risch hochbedeutsame Palast, die Residenz der

ehemaligen Fiirsten: ein ausgedehntes Rechteck

von 456 m Lange und 320 m Breite, das mit

seiner Grundfliiche von 15 ha ein voiles Zehntel

des gesamten Stadtgcbietes in Anspruch nimmt.

Das Haupttor der Palastanlage geleitet zuniichst

in einen riesigen quadratischen Vorhof (
2
/ ;1

des

Ganzen), der dnrch eine Scheidemauer vom eigent-

lichen Schlosse geschieden ist. Dieses lctztere

zerfallt wieder in einen rnittleren Hauptbau und

zwei grofie Anbauten. Am meisten bewundert

wird hier die ungeheuer tiefe und hohe, nach

vorn offene Mittelhalle mit uberaus kiihner Ge-

wolbekonstruktion. Der quadratische westliche

Anbau enthalt eine Tiire mit hgurlichen Relief-

darstellungen , die dem ganzen Palasto die Be-

zeichnung als Sonnentempel eingetragen haben;

fiii- diese Annahme reichen die wenigen Indizien

kaum aus. DaB aber in H., wie in Palmyra, der

Sonnengott in erster Linie verehrt wurdc und

dort auch ein durch viele Weihgeschenke ausge-

zeichnetes Heiligtum desselben stand, dies wird

von Cass. Dio LXVIII 31. LXXV 10 ausdruck-

lich hervorgehoben. Genauer untersucht ist bis

jetzt nur der im Stadtzentrum liegende Palast;

die anderen Schutthiigel im Innern barren noch

der Durchforschung. Auflerhalb der Ringmauer

bemerkt man nur geringe Reste von Gcbauden,

so namentlich zwei turmai-tige Anlagen. Als

Baumaterial ist uberall gelber Kalksandstein ver-

wandt; die Quadern erscheinen durchwegs mit

groBem Geschick behauen und zeigen an ihrer

Schauseite zumeist Steinmetzmarken, deren Formen
zum groBen Teil direkt dem altaramaischen Al-

phabet entlehnt warden, zum kleineren jedoch als

frei erfnndene Zeichen zu beurteilen sein diirften.

Im Stadtgebiete von H. gibt es gegenwartig

nur braekige Tumpel und eine schwet'lige Quelle;

dicht auBerhalb der Manern spradelt aber in einer

Htihle eine sflfle, reiche Qnelle^ oflfenbar dieselbe,

die auch Iovians Annee versorgte (rgL Ammian.

Marc. a. a. 0.). Aber auf ihr allein hatte die

Exietenz einer so groBen Oase, wie H. , kaum
fundamentiert sein kOnnen. Der heute nicht mehr
perennicrende Thartbar, der in geringer Entfer-

nung fistlich von der Stadt voriiberflieBt, war im

Mittelalter nach Berichten frtihislamischer Schrift-

stellcr durch die in ihn bewirkte Ableittmg des

gi-Sfieren Teiles des YVasservolumens eines an-

deren Flusses (des Hinnas) weit wasserreicher,

10 und er versorgte wohl audi H. dnrch Kanalc.

tTber den Tharthar vgl. Her zfeld Memnon I

(1907) 218—219 und Sarre-Herzfeld a. a. 0.

1

193f. 196. 204. Sch oil behauptet auch (s. die

Notiz bei v. Oppenheim Yom Mittelmeer z.

pers. Golf 1900, II 3, 3), daB sich in H. noch

tatsachlich die Spuren einer groBen unterirdischen

Kanalanlage befinden.

Die erste Kunde von deri merkwiirdigen Ruinen

H.s gelangte nach Europa durch den schon oben

20 erwahnten englischcn Arzt Dr. J. Ross, der zwei-

mal (1836/7) "in ihnen verweilte. Seine Schilde-

rung erfuhr bald eine willkommene Erganzung

durch den eingehenden Bericht von W. Ains-
worth, der sich im Friihjahr 1840 dort in Be-

gleitung von A. H. Layard und H. Rassam auf-

hielt. Seitdem ist H. noch von einer Reihc von

europaischen Reisenden besucht worden (Lady

Blunt, Jacquerez, Fossey, Koldewey, Maresch.

Jordan. Andrae u. a.) ; aber alle die^e Besuche waren

30 nur von kurzer Dauer. Da namlich die dortige

Gegend infolge der tfberfalle der Schammar-

Beduinen, die eifersiichtig iiber den Besitz des

ihnen auch durch seine Quelle wertvollen Platzes

wachen und ein FuBfassen der Kegicrungsgewalt

verhindern mOchten, sehr unsicher ist, so war

es bisher niemand moglich, langer als eine Tages-

frist der Untersuchung zu widmen. Trotz aller

Beschreibungen der iilteren Reisenden konnte man
sich doch bis vor kurzem von dem wirklichen

40 Aussehen dor Ruinen kein klares Bild machen,

da nur wenige und dazu mittelmaBige Abbil-

dungen derselben verotfentlicht waren. Erst die

genauen Aufnahmen dreier Mitglieder der Assur-

Expedition der Dcutschen Orientgesellschaft , die

1906 und 1907 je einen Tag in H. arbeiteten,

haben diesem Mangel in trerfiieher Weisc abge-

holfen. Man vgl. die auf jenen Stndien beru-

hende Publikation von W. Andrae Hatra I. Teil.

Allgem. Beschreib. der Ruinen, Leipzig 1908, mit

50 photolithographischen Ansichtcn und Planskizzen

der Stadt und des Tempels (einen Stadtplan hatte

schon Ross entworfen). Weitere wichtige Auf-

schlusse uber die Ruinen sind wohl in Balde von

Andrae zu erwarten, dem sich in allerjtingster

Zeit (Januar und Marz 1911) die erwunschte Ge-

legenheit hot, zweimal (das zweite Mal cine voile

Woche) in H. ungestort verweilen zu kOnnen und

zwar als Gast des Kommandanten einer turkischen

Truppeuabteitung, der mit der Pacifizierung der

60 aufstiindischen Schammarschechs betraut war und

zu diesem Behufe mehrere Monate in den Ruinen

von H. sein Standquartier aufschlug. Vgl. An-
drae Mitteil. d. Deutsch. Orient-Ges. nr. 45

(Juni 1911), 38—39. 50-64.
Abgesehen von den schon im voransgehenden

gegebenen Ijiteraturnachweisen kommen far H.

noch in Betracht: die Berichte von Ross im
Jonrn. of the Roy. Geograph. Societ. IX (1839)
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439—470 und Ainsworth a. a. 0. IX (1841) Zeltdach bitten eine weitere Entwicklmigsstufe,1—20, sowie des letzteren Travels itnd research. Bulle Orchomenos 45 (daran der Peripteros er*
in Asia Miner, Mesopot, Chaldaea and Armenia funden [Bulle]). tTber das Fortleben dieser Form
{London 1842) II 147—178 (besond. 166—174). imKultBuilea.a. 0.43f. Dragendorf Thera II
Kitter Erdkunde X 125—127. 129—1-84. 159. 99. Altmann Ital. Rundbauten 86. Die Tholoi
XI 262—264. 466-492 (Resume iiber die Er- von Delphi, Epidauros, Athen sind architektonisch
gebnisse der Untersuchungen von Ross u. A ins- und kultlich die monumentalen Nachfolger eben-
worth). Blau ZDMG XXIII (1869) 575. 576, 9. so der italische Testatempol. Zu Rundhutten mit
XXV (1871)544—545. Momtnsen R. G. V 401. Zeltdach vgl. die beiden Buchsen aus Amorgos
Lady A. Blunt Beduin tribs of the Euphrates 10 Athen. Mitt. XI 1886, 18. Tsuntas-ManattMv-
{London 1879) II 281ff. Jaequerez (! nicht 11 .ceneanage 260 fig, 134. und aus Melos Tsuntas-
Rev. Archeolog. XXXI (1897) 343 352. Lord Manatt a. a. 0. 259 fig. 133. Perrot-Chipiez
"Wark w orth Notes from a diary in Asiatic Turkey Hist, de Tart VI 91ft. 461. Die Buchse von Amor-
(London 1898) 2091F. Chapot La frontiers de gos stellt einen einfachen Rundbau mit Zeltdach
TEuphrate (Paris 1907) 158, 5. 189. 196,4.211. dar, der eine Innenteiluiig hat, wahrend die melische
230. tTber drei von F o s s e y in H. abgeschriebene eine siebenfache Wiederholung der einzelligen
aranmische Tnschriften s. Halevy Rev. Semiti- Hiitte, urn einen Mittelhof gruppiert, zeigt; also
que X (Paris 19"2) 1911'.; eine vierte aramaische eine Addition des Qrtypus, eine Zusammenfassung
Inschrift erwahnt Andrae a, a. 0. I 29; untic-her zu einem groBen Wohnkomplei als Urbild des
ist die Herkunft aus H. bei eincm von Her zfeld 20 spateren gncehischen Wohnhauses. Rundhutten
(inHerzfeld-Sarrea. a. 0. 12081) mitgeteiltcn mit Zeltdach und Mittelstutze in Griechenland
aramaischen Inschriftcnfragment. [Streck.] nicht nachgewiesen; auch dem italienischen H.

Hatlana s. Attana und Atta. ist die Mittelstutze fremd (Altmann Ital. Rund-
Hauara s Auara und Leuke Kome. bauten 151), im Gegensatz zu spanischen Rund-
Haus. 1. Die runde, .einzellige' Htitte bildet bauten (Pfuhl a. a. 0. Cartailhac Les mon.

bei jeder primitiven Kultur den Anfang der bau- prim, des lies Baleaies fig. 395).
lichen Entwicklung des H. , Bchliz Der Bau 2. Der Wunschnach VerrnehrungundVergroBe-
vorgeschichtl. Wohnsnlagen, Mitt. d. anthTOpol. rung der Wohnraume fuhrt zunachst zur Teihmg
Gesellsch. YVien XXIII 1903, 301. Bulle Orcho- des Hiittenrunds, wie an der Biichse von Amor-
menos I 36f. Ein spitzkegeliges oder mehr ei- 30 gos, dann zur Streckung des Runds zum Ovalbau.
fo'rmig gewtilbtes Geriist aus Baiimasten odor Bulle Orchomenos I 47. Ovale Htitten in Grie
Baumstammchen , ohne Mittelstutze, wird mit ohenland E<prju. dgx- 1900, 180 Anm. Italische
8chilf, Reisig, Blattern oder Stroh bedeckt. Im HiittenurnenderVillanovukulturmitovalemGTund-
Mittelpunkt der Htitte ist die FcucrstoUe. Lich- riB, Altmann Ital. Eundbauten 13 (dort weitere
tenberg Haus, Dorf, Stadt 26. Literatur daruber).

Bei zunehmendem Bedtirfms nach griiBerer In Orchomenos sind in der Bothrosschieht ovale
Dauerhaftigkeit und Feuersicherheit wird die Htitten mit Steinsockel und Lehnimauem bis zu
RundMtte aus Lehm und Stein gebaut. Uber den vierfacher Schichtung iibereinander nachgewiesen,
mutmaBlichen Entwicklungsgang Bulle Orchome- die wahrseheinlich einst mit Lehmkuppeln iiber-

nos I 38ff,, dort auch Vergleiche mit primitiven 40 wiilbt waren, Bulle a. a. 0. 25ff., aUerdings
Kulturen aus Afrika und mit den heutigen Ylachen- meist nicht in reiner Ovalform, sondern mit eineT

hutten in Griechenland ; vgl. audi die heutigen mehr. oder weniger geradlinig gefuhrten Schmal-
Hiitten in der romischen Catnpagna. seite, die bei den jiingsten fypen an die Langs-

Kreisrunde Hutten bis zu 5 m Durchmesser init wande sehon rechtwinklig ansetzt.

Soekelmauerwerk aus Bruchsteinen, daruber Lehm- Ovale, kuppeliiberwoTbte Raume sind im Graber-
kuppeln in eiformiger Gestalt sind in Orchomenos bauhaufig. Einziges monumentales Kuppelgrabin
in der iiltesten Wohnschicht aus vormykenischer Thorikos, flgaxr. 1893, 13. 'Eytj/ii. dg%. Ifc95, 223.
Zeit nachgewiesen. Bulle Orchomenos I 19ff. Ein Die kleinen "und unregelmaBigen Oval- und Rund-
Lehmestrich bildet den FuBboden, iiber die Form formen der KykladengrJiber Tsuntas 'Eyrjfi. oqx..

der Ttiren ist nichts bekannt. Xhnlich muB die 50 1899. 74ff. Abb. 10 sind nicht vergleichbar mit
Tholos im Palaste des Odysseus gewesen sein Horn. der technisch schwierigen ovalcn Oberwolbung
Od. XXII 442. 466. Steinkuppelhauser : im siidost- eines groBeren Raumes. Die ovale Stein-Lehm-
lichen Italien Perrot-Chi|>iez Hist, de 1'art IV knppel ist statisch nur bei kleinen Abmessungen
52; .iSesis' auf Pantelleria Orsi in Mon. Line. IX o-iinstig, daher nicht entwicklungsfahig.
1899. 474. Pfuhl Athen. Mitt. XXX 1905. Xeben der gewolbten ovaien Stein-Lehmhiitte
331ff. ; u\ Griechenland oberird ;sch bisher nicht entwickelt sich die ovale Hiitte mit selbstandig auf-

nachgewiesen. In der Form der Kuppelgraber gesetztem Dacli zu groBeren Abmessungen. Dieses

lebt diese uralte H.-Fothi noch iiber ein Jahr- nahert sieh beim kurzen Oval der Form des Zelt

tausend weiter, und wird unterirdisch zum tech- dachs:es wird bei groBererStreckung desRunds zuni

nisch vollendeten Wteinbau entwickelt , B u 1 1 c 60 W a 1m d a c h. Die Ture riickt schon im einzelligen

Orchomenos I 42. Tsuntas 'Eyrjfi. do%. 1885, ovaien Raum inoglichst von der Feuerstatte ab.

29. Die Frage. ob das Kuppelgrab auf dem Fest- Hire Stellung an der schar^getrummten Kurve an
land oder in Kreta ausgebildet worden ist , laBt einem Ende der Langsacbse fuhrt konstruktiv zu
sich noch nicht endgultig entacheiden. Neueste geradlinigen Stirnseite (Pfuhl a. a. O. S47ff.).

Aufdeckung von Kuppelgrabern in Pylos, Athen. Das Dacb wird darttber voigra^en and auf zwei
Mitt. XXXII 1907 und XXXILT 1908, 295ff. Taf. oder mehr Stfltzen geatallt Dmwb entwickelt
15—17. sich bei groBeren Abmassraigen «m eigener Vor-

Die Rundhutten mit zylindrischen Wanden und raum.

Sechs vormykeniache ovale Wohnhauser in gel von Walmdachern gefunden worden sind^ dio

Olyinpia nachgewieaen Athen. Mitt. 1898. 188ff., vielleicht zum Tempel des 6. Jhdts gehoreor.

von denen awei eine Quermaner zeigen, die einen Kawerau-Soteriades Antike Denkm. II

halbkreiafOrmigen Raum abtrennt. Das Oinomaos- Heft 5. 1 Taf. 49—53. Das Walmdacb wird

H. (Olympia Ergebn. TV, 4) ist als ein letzter Rest spaterhin bei einfachen Wohnhausern, das Sattel-

der ovaien Hausform noch als Kultraum erhalten dacb beim monumentalcn Stem- und Tempelbau

geblieben. Bei seiner GrOfie 10 : 18,5 m waren verwendet.

Tnnenstiitzen fur das Dach notig. Der Raum war 3. Reehteckigc Hausform, entwickelt sicn

also zweischiffig. Paus. V 20. 3 erwahnt noch an vielen Orten und zu verschiedenen Zeiten

eine uralte erzumschiente Holzsiiule, Wernicke 10 selbstandig und verschiedenartig
,
Mackenzie

Arch. Jahrh. 1894, 95. Bulle a. a. 0. 45. Ovales B. S. A. XIV 343ff. Altmann Ital. Rundbauten

Grab mit Mittelstiitzen, also eine zweischiffige An- 16. Fur die Lander am Mittelmeerbeckcn wild

lage,mSpanien,MontoliusOrientTiadEiiropa57, allgemein orientalischer Einrlufi bei der Vev-

175; das genauer untersuchte nach Bulle a. a. 0. I 52. No a ck Ovalhaus und Palast 45. Fur die

49 vielleicht ein Versammlungsraum. ahnlich dem Selhstandigkeit der Entwicklung des Rechteck-

"N"ordfltigel des Buleuterions von Olympia (Olymp. baus am Xgiiischen Meere spricht die Verschieden-

II 76 taf. 55f. Pfuhl a. a. 307). ' Beide Bauten 20heit der jeweiligen Urzelle, d. i. des eigentlichen

bereits in historischer Zeit entstanden, uralte Wohnraums = Herdraums im primitiven H. In

vonnykenische Form bewahrend. Griechenland ist eine vorherrschende Grundform

Das langgestreckte Oval mit gradlimger Stirne das Mcgaron: ein rechteckiger Raum mit nach

am einen. undmit gebogenerUmfassuugamandern Siiden gerichteter offener Vorballe; ein H. fur

Ende der Liingsaxe fuhrt zum Apsisbau. Bulle ein Nordvolk, das Wiirme braucht und einen

a. a. 0. 50. Vormykenisches Gebaude auf Paros. Herd in den Mittelpunkt des Raums stellt ;
vgl.

Tsuntas 'J&pj?/*. «o/. 1898. Abb. 9 u. 10, mit ab- Bulle a. a. 0. Im Gegensatz dazu ist es in

Vertiefung .„„ -_ -. ... . - ,.

o-efunden. Basis ftir Mittelstutze? Kleiner Apsis- Herd aufstellt. Wegcn seiner emer Maander-

bau in Delphi B. C. H. 1900. 142. Pom tow Z. linie ahnlichen GrundriBform mag seine Urgestalt

f. Gesch. d. Arch. Ill 185 Abb. 57. Wiegand Maander-H. genannt werden, s. u.

Poros-Ai-chitektur. 159. Abb. 154 u. a. Fur West-Europa geht nach Mackenzie a.

Die ubliche Teilung des spitzovalen Grund- a. 0. die Verbreitung des Rechteckbaus vom

risses wird also in Griechenland mittels Quer- Mittelmeer aus entlang den grofien Bernstein-

ivanden erreicbt. In dem breitovalen H. in Cha- und ZinnstraBen, Osteuropa behalt die runde

maizi 8iteia in Kreta aus der friihen Kamares-Zeit ,ostasiatische' Nomadenhiitte bis in die rOmische

<Middle Minoan I) *E<pr}fi. olqx> 1906, 119. Taf. Kaiserzeit; Abhildungen an der Marcussaule in

7-11 ist eine mehr radiale Teilung und Grup- 40 Rom, Fortleben der Rundform in Italien, Alt-

pierung der Gemiicher um einen mittleren Tecbt- niann a. a. 0. 17f.

eckigen Hof veraucht. Noack Ovalh. und Palast 4. Kreta. Zusammenfassende Literatur: A.

in Kreta. sieht in dieser Anordnung die Keime Evans Essai de classification des epoques de la

zur Entwicklung des kretischen Palastgrundrisses. civilisation minoenne 1906. Fimmen Zeit und

Der Ovalbau von Chamaizi ist ein spater Aus- Daucr der kretisch-mykenisch. Kultur 1909. Bur-

laufer der elliptischen H.-Form, die bier aus der rows The discoveries in Crete 1907. Aug. Mosso
absichtlichen Ummauerung der elliptischen Hugel- Palaces of Crete and their builders 1907 (wenig

kuppe mit einer Stutzmauer entstanden ist. Ma- wertvoll). Karo im Vorwort zum 2. Bd. der

kenzie B. S. A. XIV. 415 nennt es ein freak. Antiquites cretoises von Maraghiannis 1907.

Es ist nur ein vercinzclter Versuch, der durch 50 Das einzellige H. in Magasa, B. S. A. XI

die Umstande veranlaBt war. kein Typns einer 263 fig. 2. B. 8. A. XIV 443ff. rig. 2. Unregel-

H.-Form. Die vonXanthudidis vermutete Zwei- maBiges Rechteck, seitlich gclegener Eingang

geschossigkeit braucht nicht angefochten zu wer- mit eingebauter Schutxwand; erster Anfang zur

den. Die Dachbildung ist weder nach Xoacks Abtrennung eines eigentlichen Eingangsraumes

Vorschlag a. a. 0. noch nach Bullcs Meinung vom Wohnraum. Innere RaumgrtiBe 6 X 11 m.

a. a. 0. 126 annehmbar. Ftir Kreta ist das ilache Decke ohne St&tzen. Xhnlich das ebenfalls breit

Dach nachgewiesen : s. u. stirnige Ossuary in Kastri , B. S. A. X 202. XI

Der Ovalbau weicht dem Rechtecksbau, weil 271 fig. 4, 2. Die fast vSllige Abtrennung des

seine innere Teilung unorganisch bleibt. Er hinter- Eingangs vom Hauptraum in der Form eines da-

laBt im Apsisbau die wertvollste Raumform und 60 vor gelegten schattigen Vorraums zeigt den Keim

im Walmdach eine dem Satteldach allerdings nicht der kretischen GrundriBgestaltung . M a c k e n -

ebenburtige Dachform. Eine Fortwirkung der Ge- zie B. S. A. XIV 365. Zeit nach Dawk ins

stalt eines langgestreckten ovaien H. ist zu sehen friih minoisch II (E[arly] M[inoan] LI). Eine

in der langen, mit Adyton versehenen Cella des Verdoppelung desselben Typus in einem andern

griechischen Tempels in den altesten sizilischen und Ossuary in Kastri, B. S. A. XI 275 fig. 4, 3.

unteritalischen Tempeln, Koldewey-Puchstein EM IIL Der GrundriB dieser einfachen Gebilde

dJegriechiBchenTempelinUnteritalienandSizilien, erinnert an die Form des ,Maanders' und zeigt

«benso in Thonnon, Eq>nh- «eJt- 1900, wo auch Zie- eiuen uralten typischen H.-Plan.
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In der Art von Magazinen durch vier paral-

lel niedrige Zwischenmauern in funf schmale
Kammern geteilt ist das Ossuary von Palaikastro,
B. S A. VIII 2861T,, wahtscheinlich mittelmi-
noisch I (M[iddle] M[inoan] I).

Gournia. H. B. Hawes Gournia Vasiliki
and other prehistoric sites on the Isthmus of
Hierapetra Crete, Philadelphia 1909, Reste einer
ganzen dicht bebauten Stadt: die H. lassen
die verschiedensten Gruppierungen yon Wohn- 10
raum, Korridoren, Magazinen, Treppenhiiusern
erkennen, aber kcinen besonders auffallenden
H.-Typus. Meist fiihrt vom StraBeneingang em
Korridor zum kleinen Hof, an den sicli je nach
Raum nnd GroBe die Gemacher anschliefien (A n),

oder von dem aus durch eincn weiten Kor-
ridor auch noch riickwarts liegcnde Kaume zu-
ganglich sind (Cb); diese mehrfach mit Fenstern
nach der hintern Gasse (Cb, Ac) oder nach
Zwischenhofen (A c). Es sind nur die Unterge- 20
schosse erhalten, die sich ungemein natiirlieh
mit Stockwerkstorrassen dem Abhang anpassen.
Die alteren Teile zeigen Mauern aus kleinen
Bruchsteinen mit Lehnmiortelverband und star-
kern Kalkputziiberzug (Haus A). Zur Versfcarkung
dienten eingelegte Holzriegel und Pfosten aus
Holz; far die Obcrgesehofimauein waren Luft-
ziegel (keine gebrannten Ziegel, Durm Handb.
d. Arch. II 37) verwendet, S. 28. Decken be-
standen aus Rohr mit Lehmschlag. Die sog. 30
kyklopischeBauart mit grofieren Bruchsteinen tritt
erst in der spatminoischon Zeit auf. Am Palast
(G 1—33) an hervorragenden Teilen tiuadermauer-
werk, das mit Stuck bedeckt war. Im erhal-
tenen Untergeschofi des Palastes Magazine. Auf
der Oststseite des Zentralhofes eine Halle mit
quadratisch gemauerten Pfeilern. die mit Holz-
saulen auf Steinbasen abweebseln. Genauer Plan
nicht mehr erkennbar. Die Obergeschosse fehlen.
Auch in verschiedenen Privat-H. Fd 14. Da 3 40
und Eh (LM III) Steinbasen fur einsselne Hof-
saulen.

Vassiliki in Hawes Gournia PI. XII und
8 eager Transactions Department of Archaeol.
University of Pennsylvania I 3. 213—221 (mir
unzuganglieh). Nach den Funden EM Ansied-
lung; aus der altesten Periode EM II keine H.-
Grundrisse erhalten, aus der folgenden nur diirf-

tige Mauerreste von rechtwinkligen H. Erst
die dritte Periode (PI. XII bei Hawes G our- 50
nia) zeigt entwickelte mehrzellige H.. deren
Raumverteilung aber nach dem gegebenen Plan
nicht deutlich ist Nach eincm Umbau erscheinen
die Reste der 3. Periode urn einen Hof grup-
pierte untergeordnete Eaume gebildet zu haben,
ohne Zugang von aufien, nur erreichbar aus
einem aus den Funden nachgewiesenen Ober-
geschofi von oben hcrunter; vgl. dazu T sunt as
Mykene 44. Auch hier bestanden die Obennauern
aus Luftziegeln mit Lehmmortelverband und 60
Holzriegeln (Langsriegel 10 X 10 cm, Querriegel
5 xr 5 cm Querschnitt) und die Decken tiber den
Balken aus Rohr mit Lehruschlag. Diejungsten
durftigen H.-Reste stammen aus dem Ende der
EM-Zeit.

Pseira. Arch. Anz. 1908, 125. Jonrn. helL
Stud. XXVH 1907, 291; photogr. Ansicht in An-
tiquity CrCtoises H Taf. XV—XVII (ohne Plan),
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fruhminoische Ansiedlung, in MM-Zeit bluhen-
ries Stadtchen bis LM IE. In der spatminoisehen-
Zeit LM III verschwindet es. Ziegelmauem bis-
her nicht nachgewiesen.

Palaikastro (B.S.A. VIII 286if. IX 274f
pi. VI. B. S. A. XI 258—260. 272ft pi. Vnf— XIV), stadtische Ansiedlung an schmalen, zum
Teil rechtwinklig sich kreuzenden Strafien viel-
raumige Wohnhiiuser, besonders Block /? und v.
StraBenfassaden durch schimes Quadernmauer-
werk mit Vor- und Riickspriingen absichtlich ar-
chitektonisch gegliedert bei H. y und 3. Eingang
von der Strafie meist rnit Vestibulum, tiefer
Turnische, dahinter korridorartiger Raum und
dann der Hauptraum mit Lichthof, der bei
Haus ft und 6 einem Saulenperistyl ahnlich ist.
Die iibrigen angegliederten Rjiume enthalten
meist nur Keller, Magazine und Treppcnhauser
zu den nicht mehr erhaltenen Obergeschossen
(Block x 51—56, % 10-17). In Block / 1-9
(B. S. A. XI 272ft fig. Xllt. LM HI) Sanlen-
vorhalle am Eingang. Die Einzel-H. sind meist
groBer und bedeutender als in Gournia. Da-
tierung: Nach einer Katastrophe am Ende derMM Periode beginnt die Bebauung langsam
wieder in der LM I-Periode, B. S. A XI Plan XH
und XIII (Cbersichtspliine). Die genannten be-
deutenden H. stammen erst aus der LM II- und
LM Ill-Periode, als der Westteil der Stadt be-
reits verlassen war. Von den altern Schichten
(EM und MM) nur unzusammenhangende Grund-
riase in Block x aufgedeckt, die keine klare Vor-
stelluitg von den friihern Bauten geben, den
spatern aber technisch verwandt sind, B. S. A.
XI Plan X. In alien Eaumgruppierungen fallt
immer wieder die beliebte Anordnung auf, eine
Kammer durch einen Vorraum so zuganglich zu
machen, da8 der Eintretende vom Vorraum aus
nur mit einer Drehung von 00 ° den Hauptraum
crreichen kann (Maeandermotiv).

Zakro (Jonrn. hell. Stud. XXII. B. S. A
Vn 121 Plan III), H. aus LM-Zeit, meist nur
in Untergeschossen . an den Berg angebaut, er-

halten. Haus A mit Pfeiler fur Treppe und obern
Trngang im Hof. Haus G : Am Eingang ein Vesti-
bulum mit einer Saule (erhaltcne Steinbasis mit

30 cm Durchmesser) . hinter der Tiire einca,
,

Yorplatz, dann der Innenhof, umgeben von Ma
gazinen und Nebcnriiumen. welche zum Teil vom
ObergeschoK zuganglich waren. Haus I, unuber-
sichtlicher H.-Plan, ebenfalls ursprunglich mit
Vestibulum, daneben und urn den Hof kleine
Kammern und Magazine und ein mit bemaltem
Stuck ausgestatteter Eaum (5), bei (10) vielleicht

eine Kuche.
Mo chlos, Journ. hell. Stud. XXvn 1907,

291. AIA XIII 1909. Antiquites Cretoises H
Plan 1 und II (photographische Ansicht«n). Ein
veroffentlichter Grundrifi in AIA XJH gibt ein
Teilstikk eines sehr entwickelten H.-Planes, aber
kein verstandEches Bild der Anordnung der
Raume. Nach den Funden LM J.

Pa last in Knossos. Ausgrabungsberichte
von Evans in B. S. A. YI-XL Znsammen-
fassende Aufsatze ron Mackenzie Cretan pa-
laces. B. S. A. XI—XIV. Dorpfeld Ai^en. Mitt.
XXX 257C und ebd. XXXII B76ff. Plan: VH
PI. I. Yin PL I, Teilpkn torn Westhflgel und
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theatral area X 38 fig. 13. Theatral area: XX
99f. fig. 68. 69. NOrdlicher Eingang: YII 68
fig. 22. 23. VIII S fig. 2. 3. Bad an der Nord-
seite: YII 60f. fig. 18. 62. NordOstliehe Teile:

VH 72f. Yin 93. Ostbastion: YLTI 110 fig. 67
—69. Ostliche Teile: olive press. VII 82; hall

of double axes VII 110 fig. 33—36, zum Teil

falsch rekonstruiert, YLTI 39if. fig. 22. 23. 29.

30. Korridor: VLT 99. YLTI 34. Treppenhaus:

die altern Magazine lagen (zum Teil freigelegt R5
auf Plan Mon. d. Line. XIV Taf. XXVLT und unter
R69). Der Zentralhof mit seiner geschmiickten
Nordwand und dem grofien Korridor, und dielicht-

hofanlage beim Nordmegaron (R 50 auf dem ge-

nannten Plan) gehoren wahrscheinlich auch der

fruhern Periode an (B.S.A. XI 181ff.). Dem spatern

Bau gehort der grofie Westeingang mit der mach-
tigen Freitreppe, dahinter der Lichthof (69) und

VII 102. VLTI fig. 29. 30. Modern restaurirt XI 10 die anschlieBenden Gangc und Treppen, die Ma-
23 fig. 12. Photogr. Aufnahme in Noack Bau-
kunst d. Altertums Taf. 7 Zentralhof: X 26
fig. 9 Plan 1. Throngemach (Badezimmer): X 29.

32 fig. 10. 33. Siidosthaus : IX 3ff. fig. 1 . 2. 5. House
of fetish shrine: XI 2fF. fig. 8. 4. Villa beim Palast

IX 130ff. Taf. 1 fig. 89. Xltere Teile auf noch
alteren Wohnschichten aus neolithischer und frtih-

minoischer(EM)-Zeit, B. S. A. XIV 4431, von denen
jedoch keine Mauerziige nachgewiesen sind. Die
alteren Teile der heutigen Palastruine reichen in 20 Mackenzie ebd, 212.

gazine 27—36, das grofie Peristyl (R 74) und die

neue Westwand des Zentralhofs. Dtfrpfelds
Hypothese von einer achaischen Konstruktion der
jiingern Palastteile Ath. Mitt. XXX 1905, 257—297
ist von Noack Ovalhaus und Palast 16 und von
Mackenzie B.S.A. XI 181ff. iiberzeugend wider-

legt. In beiden Bauzeiten sind die Hauptziige der
Anlage, der Bauformen und Technik gleich. Funda-
mental unity and continuity of architecture style,

mittelminoische Zeit zuruck (MM I und MM n)
und zeigen im wesentliclien bereits dieselben

architektonischen Gebilde wie die Teile der spat-

minoischen Zeit (LM). Dem alteren Palast ge-

horten an: Der Westhof, daran anschliefiend das
Westportal mit seiner Einsaulenfront ; der ganze
westliche Palastteil in seinen tiefern Schichten,

B. S. A. XI 20; das sog. Throngemach mit dem
unter einem Lichthof tieferliegenden Bad (MM II.

HagiaTriada. Plan : Institute LombardoXXI
Taf. L B.S.A. VIII I. Athen. Mitt. XXX 1905, 270.

Noack Ovalh. und Palast Abb. 5 und Mon. d.

Line. XIV Taf. XXVLTL Photographische An-
sicht von R6 in Noack Baukunst d. Altertums
Taf. 16 C. Rivista dltalia 1903, s. o. Phaestos.
Alteste Fundschichten MM LT und III. Zu den
altern Teilen gehorten der Nord- und Ostfliigel

mit ihren Pfeilersalen und Lichthoten. Zeit wahr-
B. S. A. XI 211); der grofie Zentralhof, dessen 30 scheinlich LM I. Die Gestaltung der Sale ent-

Westrand mit Vor- und Rucksprimgen etwa 1 m
hinter der spateren stand, B. S. A. X 26 fig. 9
Plan 1; das Nordostquartier mit der Nordost-
halle, B. T. VLH PI. (Ende MM zerstort); die

machtige Mauer der Ostbastion, die hinter einer

spater davor gebauten in Charakter und Aus-
fuhrung gleich ist, B. S. A. XI 190. Der ganze
westliche und nOrdliche Palast und die beiden
Hofe stammen also aus der MM-Periode. Die
Restauration nach einer Zerstorung sowie spatere 40 sicher noch mykenisch.

spricht dem ausgebildeten Typ der spatern Periode
der Palaste von Knossos und Phaestos (Burrows
84. Evans Essai de classification). Die jiingere

Schicht ist nicht, wie in Phaestos und besonders
in Knossos, auf dem altern Palast unter Beniitzung
seiner Mauern und Eiiume aufgebaut, sondern
vollig selbstandig; es sind grofie Substruktionen fur

einen rechteckigen Hauptbau (A), kleinere Gebaude,
eine Saulenhalle (36); nach Inst. Lomb. XXI 270

Umbauten lehnen sich in Knossos an den alten

Bestand. Die Zutaten sind mehr nur Ergan-
zungen und Erweiterungen, Burrows 81: am
Zentralhof die neue Westwand mit dem Vor-
raum zum Throngemach; der Sudwesteingang,
Umanderungen in den Magazinen (B. S. A. IX
fig. 15. 16. X 34), im Westhof, B. S. A. X 18
fig. 7. Die Errichtung des .Theatrons' (aiteres an
seiner Stelle fraglich) und die ganze Sudostanlage

Zusammenfassung: Typische Form zeigt der

Pfeilersaal: Noack Horn. Palaste 51f. Dflrp-
feld Athen. Mitt. 1905, 273f., bis jetzt nur in

den Paliisten nachgewiesen; aufierst anpassungs-
fahiges Raumgebilde, fremder sudlicher Ursprung
nicht wahrscheinlich. Wande zum Teil in Pfeiler

aufgel5st, die Zwischenraume als Turen zum Ver-

schliefien ausgebildet. Vor seinen Pfeilerwanden
stehen Saulenvorhallen, die sich ins Freie, nach

dagegen erscheint neu: das grofie Treppenhaus, 50 einem Hof oder nach einem Lichthof o* linen. Der
die LichthSfe in Verbindung mit dem ,Queens'-

megaron, und der ,Hall of double axes' usw.
Aus der spateren Palastzeit stammt auch das
kleine Siidosthaus und die konigliche Villa.

Diese spaten Bauwerke sind architektonisch am
besten durchgebildet und zeigen die typisch
kretischen Raumformen: Pfeilersaal, Lichthof,
Saulenvorsaal in verschiedenen Gruppierungen.

Phaesto s. Plan : Mon. d. Line. XII Taf. E" ; XTV

Pfeilersaal ist erst in Verbindung mit diesen Hallen
ein Ganzes und erscheint dann als vornehmster
Wohnraum. Die Beleuchtung geschieht also in-

direkt. Ausstattung mit feinstem Stuckbelag auf
Boden und Wanden.

Lichthofe wohl hauptsachlich durch die Mehr-
stockigkeit der Bauanlagen veranlafit (Noack
a. a. O. 62), meist klein, mit Stuckboden, Wasser-
ablauf, Wande in Qnadennauerwerk (B.S.A. XI

Taf. XXVn. Athen. Mitt. XXX Taf I. B.S.A. 60 193), dienen zur Beleuchtung verschiedenster
XI. PL V; Teilplan Noack Ovalhaus und Palast
Abb. 3; Zentralhof. Mon. d. Line. XTV 363 Fig. 13.

Taf. XXTX 2. Rivista d'ltalia 1903 Nov.-Heft
L. Pernier H palazzo, la Tilla e la. necropoli di

Feato. Alteste Teile des Palastes aus der MM-Zeit

:

Das Theatron im Westhof, die Eins&ulen-Portikns
am Sftdende des Westhofs, B.S.A. XI 181, die

alte weit vorgeschobene Westfiront, hinter welcher

Psaly-Wluowa-Kroll Til

Raume (B. S. A. XI 208), Treppenhauser, Pfeiler-

sale, Korridore, Esedren, Bader usw. Die Raume
offnen sich gegen die Lichthcfe mit einer Saulen-

stellung, meist ein oder zwei Saulen, je nach Grofie

des Raumes. Lichthofe schon in der altern Bau-
periode der Palaste gebrauchlich. Knossos Thron-
gemach B.S.A. X 29, PhaestosR 50, in den spatern
Bauanlagen reichlich angewendet
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Saulenhallen als Vorbalien vor den Pfeiler-

salen, als gedeckte Hallen und tfbergange eben-
falls in der spatern Bauzeit der Palaste reichlich

Torkommend. Aus der fruhen Zeit die Nordost-
halle in Knossos, B. S. A. VII 75. XI 210, Vorliebe
fiir Siiulenstellungen in den spatern Palastteilen
auffallcnd; technische Begrtindung Athen. Mitt.

XXX 272f. In Hagia Triada veraiutlich ein

Peristyl, R9; vgl. Noack a. a. 0. Abb. 4 (Er-

ganzuug jedoch unsicher) und wahrscheinlieh aueh 10 kene. Durm ebd. Gesims : altere Form: Etmd-

und Taf. II. Erhaltener verkohlter Holzschaft,
Durm Osterr. Jahresh. X 41. Verzierung der
Sch&fte wahrscheinlieh ahnlich wie in Mykcne an
der groBen Tholos, Perrot Hist, de Tart VI 631ff.
Kannelierung in der Art von Bundelsaulen in
Knossos, House of the fetish shrine. B. S. A. XI 1.

Kapitelle
: doppelter Wulst mitEinziehung, dartiber

Abakus, nur aus den genannten Ahhildungen be-
kannt; vgl. auch Kapitell der Atreustholos in My-

in Phaestos B74. Im .House of fetish shrine
1

urn den Lichthof an drei Seiten Saulen, zum Teil

direkt vor die Mauer gestellt; B. S. A. XI 1, Abb. 3.

Tendenz zur Symmetric (Noack a. a. 0. 15),

Saulenhallen auch an den Torbauten. Knossos;
sudwestliches Tor. Phaestos (3). Altere Einsaulen-
portikus-Form auch an dem spatern Prachteingang
von Phaestos (67). BiickwSrts gegen den Lichthof
dann drei Saulen. Torbanten nicht selbstandige

balkenktfpfe iiber Arehitravbalken, B. S. A. VIII
Fig. 8 und 9 ;

jiingere Form : rechtwinklige Bal-
kenkopfe, Journ. hell. Stud. 1901, 193, Taf. 5,

Kultbau. Holzsaulen und Holzgebalk fugen sich
organischin diegemischteBauweise. Denentwickel-
ten Steinbau kennt die kretische Baukunst nicht.

Mauern: alteste Vassiliki EM II aus kleinen
Lesesteinen mit erdigem Mortel, erst spater Lehm-
moltel. Verstarkung der Mauern durch holzerne

Gebaude, sondern im engsten AnschluB an die Ge- 20 Langsriegel und QuerhoTzer schon EM II oder III
samtanlage; vgl. auch den Tiireingang in Zakro
Haus G.; s. o. Noack a. a. 0. 8. Keicne Mannig-
faltigkeit in der Gruppierung der Eaume urn einen
Hof, vielfach vor- und zuruckspringende Aufien-

mauern, kleinere Lichthofe, bescheidene Torein-

gange sindKcnnzeiehen deralternPalastgestaltung.

Starkes Streben nach durchgehenden groften Linien,

nach symmetrischer Gestaltung, reiche Verwendung
von Saulenhallen, hinter welchen luftige und doch

in Vassiliki und von da an bis in die Spatzeit
ublich, sowohl bei Luftziegel- als bei Bruchstein-
mauern, B. S. A. VII 106 Fig. 32. Gournia—
Vassiliki s. 49. Mauern aus groBen Bruch-
steinen sauber ausgezwickt, Gournia. Quader-
mauern von Kalk und Gipsspat in MM II be-

ginnend, besonders fiir Aufienmauern und bei
Lichthofen angewendet, Knossos, Phaestos usw.
Holzklammern zur Verbindung einer zweihauptigen

verschliefibare Biiume liegen, die Ausbildung von 30 Gipsspatorthostatenwand in Enossos. B. S.°A.
Vor- und Hinterballen an den Toreingangen
(Knossos Sudtor, Phaestos [67]) zeichnen die An-
lagen der spatern Palaste aus. In bescheidenern
Verhaltnissen bestatigen diese Entwicklung die

aufgedeckten Privat-H. der stadtischen Ansiede-
lungen in Gournia, Palaikastro und Zakro. Alle

kretischen Bauanlagen zeigen die Gruppierung
der Raume urn oder an einem Hof; ein bestimmtes
typisches Eauingebilde, an das sich der Organis-

XI 22 Fig. 11. Obergeschofimauern meist aus
Luftziegeln mit Lehmmflrtel. Gebrannte Ziegel
kommen nicht vor, leichtgebrannte (?) in Zakro,
B. S. A. VII 121, oder aus kleinen Bruchsteinen
ebenfalls mit Riegelwerk. Deeken und Dach iiber

groiien Baumstammen und Techtwinklig behauenen
Balken aus Eohr und Zweigen mit starkem Lehm-
estrich, B. S. A. IX 130ff. Taf. I konigliche Villa,

Gournia PL I 2 und Phylakopi in Melos. Kretische
mus des H. anschlieBt, besteht aber nicht. Die An- 40 Mauerkonstruktion spiegelt die Fassadendekoration
ivendung Yon Korridoren zur Bildung vielraumiger wieder, Bulle Orchomenos I 8 Iff. Fayenceplatt-
Anlagen tritt jedoch auffallend hervor; dabei er-

sdieint die Urform des uralten Wohnraums (s. o.)

als Grundgedanke in der Entwicklung des viel-

raumigen H.; die Elemente und Ansatze zur

Bildung des Pfeilersaals und seiner Vorhalle bis

zur Errindung des Peristyls von Phaestos (74)

hat die schopferische Eigenart des kretischen
Volks (Furtwangler Deutsche Kundschau 1908,

242) aus demselbenMotiv entwickelt. Man braucht 50 aus Quadermauerwerk. Die H. haben nacheDacher

Fayenceplatt-
chen aus Knossos, B.S.A. VIII Fig. 8 und 9, mit
H.-Darstellungen zeigen Fassaden mit Rundholz-
einlagen und mit kantigen Eiegeln, beide vorzugs-
weise im Horizontalsystem verwendet (im Gegen-
satz zum nGrdlichen stehenden Riegelwerk), — dar-

aus die fiir den Siiden tiberall so charakteristische

horizontale Schichtenstreifung als Dekoration ent-

standen (bis heute noch iiblich) — und Fassaden

nicht eine fremde vorbildliche Form fur den Pfeiler-

saal anzunehmen (Noack 63), Weder Agvpten
noch Babylonien zeigen verwandte Saalformen.

Bauformen undTechnik. Saulen aus Stein:

nur kleinstes Bruchstiick gefunden in Knossos im
Bad an der Nordseite ; ebd. auch eine tellerartige

Steinbasis, nach der Art agyptiseher Saulenbasen.
IS. S. A. VII 61. Abbildungen von Steinsaulen anf
einem Stcatitgef&B von Hagia Triada; die Kapi-

mit bedeckten Treppenaufgangen. Uber kretische

Fassaden Bulle Orchomenos 1 74ff. Taf. XXVIII 1.

Noack Horn. Palaste 78. (jberlnnendekorationen

B ulle a. a. 0. 8 Iff. Noack Ovalhaus u. Palast 37.

5. Inseln. Phylakopi. Excavations Journ.

hell. Stud. Suppl. 4.* Stiidtische Ansiedlung: altere

Schicht zerstreute H., meist schiefwinklig, ein- oder
zweiraumig aus kleinen Steinen mit Lehmmortel ge-

baut — Kykladenzeit. Zweite Schicht mit systema-
telle haben die Form cines viereckigen umsaumten 60 tischerBebauunganStrafien, Mauern aus Kalkstein
Abakus. Osterr. Jahresh. X 78 fig. 25. Saulen aus
Holz : wahrscheinlieh mit geringerVerjiingung nach
unten (Durm s widersprechende Darlegung, Osterr.

Jahresh. X 41, nicht uberzeugend). Als Basis
dient entweder runde Vertiefung in Steinplatten
(Knossos Treppenhaus) oder glatte runde Auflager-
platte (in Phaestos, Hagia Triada). Ansichtenvon
Saulen anf Fresken von Knossos: B. S. A. X 42

und Basalt, meist zwei Fufi stark, mitKalkmOrtel ver-

putzt. Wechselnde GrnndriBformen : meist tiefer

Hauptraum, entweder mit mckwartigem Raum,
Fig. 31, oder mit vorgelegtera Korridor. Fig. 27,

mit Vorraum and seitlichem Korridor als Zugang
zu einem getcilten Hinterraum, Fig. 32, schon
fast an ein Megaron erinnernd ; a. u, Arne. Fen-
ster nirgends nachgewieaen, obsehon die Maaern
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bis zu 2,3 m Hohe anatehen. Decken aus dfinnen

Holzbalken, daruber Rohrbelag mit Lehmestrich.

Davon Stucke gefunden, Fig. 41. Dritte Stadt-

schicht mit geradlinigen , zum Teil sich recht-

winklig kreuzenden StraBen. H.-Grundrisse nicht

klar, meist auf alteren Mauern errichtet — viel-

fach nur Untergeschosse , Fig. 48 vielleicht Me-
garon, Fig. 49 und 50 der ,mykenische Palast* mit

Megaron, aber ohne Saulen ; anschliefiende Korri-

dore und Nebenraume ungeniigend dargestellt. Da 10

^rleichzeitige3 vom Altera und Jiingern graphisch

nicht getrennt ist, erscheint die Gesamtanlage

unklar. Mackenzies These von der Entstehung

d. Megaron, B. S. A. XII 251f. daraus entwickelt;

s. u. Nur in zwei H. Basen fiir Saulen gefunden.

Therasia (Thera) unter der Bimssandscnicht

groBes mehrzelliges H., Fouque Santorin, Paris

1879, 96f. Per rot- Chip iez Hist, de Tart VI
135ff. Tsuntas-Manatt Mycenaean age 237.

Zwei tiefe parallele Kaume C D durch Tviren ver- 20

bunden unter sich und mit Nebenkammern F F.

Kleine Fenster, 0,6 m hoch, 0,5 m breit, 1,0 m
liber dem Boden in D und E. Vor diesen Eaumen
ein Gemach A mit kleiner Erweiterung B. In

A eine Sliule, die das Zeltdach iiber diesem Eaum
gestiitzt haben soil! ? Die Anlage ist nicht vollig

freigelegt und ungeniigend dargestellt. Zeit nach
Funden lokaler Vasen, Fouque PL XL—XLII,
«twa MM II.

Zweikammerhaus auf Thera, Fouque" ebd. 30

breitstirnig mit rechtsliegcndem Eingang. Wande
mit Kalkputz, einfach ornamental bemalt, nach
den Funden spat mykenisch.

Auf Syr os, 'EwP- ^Ql- 1899
t
118 und auf

Par os ebd. 1898, 168 Abb. 9 nur geringe Eeste

von vormykenischen, anscheinend meist zweirau-

migen H. In Paros dabei zwei Steinplatten mit

tiefer runder Einlassung fiir diinne Holzpfosten

gefunden.

6. Troia (DOrpfeld Troia u. Ilion Ergebn., 40

Athen. 1902. Schliemann Troian. Altertumer,

Leipz. 1874; ders, Ilios, Leipz. 1891; Jahrb. XI
"216^). Alteste Wohnschicht mit schiefwinkligen

Mauerziigen ohne erkennbare Form weder der

Gesamtanlage noch eines Einzel-H. In der zweiten

Schicht die ,Megarongruppe' Dorpfeld a. a. O.

Fig. 23. Drei parallel nebeneinander stehende

langgestreckte schmale Gebaude mit oflfener Vor-

halle an der gegen den Hof gekehrten Schmal-

seite, Abb. IIA, IIB und HE. Die Gestalt der 50

ruckwartigen Hallen nirgends mehr zu ennitteln.

Mauern im unteren Teil aus unbearbeiteten Feld-

steinen mit ausgezwickten Fugen, im Aufbau aus

luftgetrockneten Lehmziegeln mit reichlicher Ver-

starkung durch horizontale Eiegel und Querholzer;

Mauerstirne durch vorgestellte senkrechte Holz-

pfosten verkleidet, Dorpfeld ebd. Fig. 26 — 29.

Der Hauptsaal vom IIA etwa 10,2 m breit und
mit ca. 1,4 m starken Mauern, nach Dorpfeld a.

a. O. 85 mit horizontalem Erddach bedeckt ; die 60
angegebene Begrundung ist nicht beweisend.
Stutzen nicht nachgewiesen, fehlten also wahr-
scheinlieh. Eeste vom Lehmestrich der Decke
mit Schilfrohrabdrucken gefunden. Zeit: etwa
gleichzeitig MM II (Kamares). Die dritte Schicht

zeigt in dem am besten erhaltenen sog. H. des

Stadtoberhaupts eine mehrzellige H.-Forra, die

an das hettitische Chilani erinnert. DOrpfeld

ebd. Taf. IV. Auch die flbrigen H.-Eeste scheinen

vom Typus des Megarongutshofes (Noack Ovalh.

und Palast 45) abzuweichen.
In der VI, Schicht ist der Megarontyp gegen

Schicht II verandert — breitstirniges kiirzeres

H. mit Vorhalle, ob mit Saulen ist unbestimnit,

aber fast wahrscheinlieh. VIA breites Megaron;
sorgfaltig gefiigte Bruchsteinmauern im Unter-

bau, Aufbau aus kleinen Steinen; in VI B zer-

sprengte Steinbasis fiir eine Holzsaule. VI E und
VI F einraumige H., vielleicht mit VIC zu einem
Gcbaudekomplex gehOrend. Mauern von VIE an
den Fcken quaderahnlich gefugt (Abb. 62 Beil.

25). VIC Fig. 63 schmaler zweischiffiger Eaum
mit mittlerer Stutzenstellung. Eine Saulenbasis

Fig. 64 in situ. Nach DOrpfeld ein Tempel,
weil keine Feuerstelle nachgewiesen ist. VIM
mehrzelliges H. in

|
|form, mit kleinem Hof,

Fig. 57 und 58. Verbindung der Eaume unter

sich unbekannt. Die Bauten der VI. Stadt sind

an radialen Gassen konzentrisch urn den ehe-

maligen Mittelpunkt angelegt, daher sind viele

Eaume trapezformig statt rechteckig. (S. u.

Aeguia). Neben dem kurzen breiten Megaron
VIA und VIB tritt also der lange zweischiffige

Saal VIC, wahrscheinlieh ebenfalls mit Vorhalle

und der vielzellige 1 |f(5rmige Typus mit ein-

geschlossenem Hof auf j dazu kommen noch lose

nebeneinandergestellte Einzel-H. Uber die Be-
dachung ist auch bier nichts bekannt, s. unten.

Zeit der VI. Stadt etwa LM I—IL
7. Griechisches Festland. Neolithische

H. in Thessalien (Tsuntas At Jt^oi'aroQixal

axQQttoXsts toy A ifirjvtov xai EeCKkov, Athen. 1908).

Zwei stadtische Ansiedlungen mit melirfachen

Eingmauern. Alteste Hiitten: Holzgeriist mit

Eohr- und dickem Lehmbelag (SoQcooig) S. 77.

Abb. 13—16. Durchmesser der in den Bodeii

gesteckten Stander etwa 12 cm. Lehmfragmente
mit Eohrabdruck und Spur eines schragen Giebel-

abschlusses. Neolithische H. : annahernd recht-

winklig, in Sesklo Taf. Ill 38 ganz in Stein mit
Lehrnmortelverband; ebd. Taf. Ill 37. Haus mit
Vorhalle, die durch Vorziehen der seitlichen Wande
gebildet wird, breitstirnig wie Megaron VIA in

Troia. In einer j lingeren neolithischen Schicht be-

reits der ausgebildete Megarontypus, entstanden

durch Addition eines zweiten breitstirnigen Ge-

machs zum ursprunglichen Megaron A ebd, S. 50.

Abb. 9 mit der schon iiblichen Vorhalle; lichte

Weite zwischen den Anten 6,35 m. Zur Unter-

stiitzung des Daches in der Vorhalle und im Haupt-

raum waren Stutzen in den Boden gesteckt, nicht

auf Plinthen eingelassen oder aufgestellt, a. a. O.

Sp. 89. Ahnlich H. Abb. 18 und Taf. Ill 1-6 mit

blofi vermuteten Stutzen in der Vorhalle, und drei

ebenfalls in den Boden gesteckten Stutzen im
Herdraum (lichte Kauinbreite 8,5 m). Der Herd
ist hier und in Megaron B in Dimini (S. 60)

aus der Mitte des Raumes abgeriickt. Hinter

dem Hauptraum ein kurzes Gemach ohne Stutzen,

— Schlafraum — ob durch Fenster erleuchtet,

ist unbestimnit. Eeste einer offenen Hinterhalle

am H. Taf. Ill 1—6 und Abb. 18 und 21. Dort
auch der Nachweis einer bestimmten Absichtlich-

keit in den MaBen der ZimmergroBen. Mauern
durchweg aus kleinen Steinen mit Lehrnmortel-

verband und Lehmverputz, oft 3—5 cm start.



In Orchomenos (Bulle Orchomenos I 53ff.)
t

mehrzellige rechtecMge Bauten von kleinen Ab-
messungen aus der alteren mykenischen Schicht,
ohne erkennbare GrundriBanordnung. Mauersockel
aus Btuchsteinen, daiuberLehmziegelwande, Wand-
bewurf aus lehm mit weiBem Kalkiiberzug.

Argos (Bull. hell. XXXI 139 pi. V). Pra-
historische Ansiedlung auf der Aspis; kleine reeht-

winklige H. (B) mit Quermauer, megaronahn-

£inzel-H. sudlich vom Graberrund: ein Mega-
ron mit seitiichem Korridor und Anbauten, ohne
Innensaulen. Westlich ein dreiraumiges H., ver-
mutlich nur UntergeschoB ; Zugange vom fehlen-
den ObergeschoB aus, T sunt as S. 43. Einzel-
heiten fehlen.

Palast von Arne auf der Insel Gla im Ko-
paissee (Bull. hell. XVIII 1894, 271 Taf. XL
Athen. Mitt XIX 1894, 4221 Noack Horn.

lich, ebenso(E); alle langgestreckt, aber kein typi- lOPalaste, Lpz. 1903 Abb. 9), spatmykenische An-
scher MegarongrundriB.

A eg in a (*E<p. Ao%. 1895, 243 Fig. % 3);

jungerc mykenisehe H.-Anlagen unvollstandig
untcrsueht. Bayrische Ausgrabungsresultate noch
nicht veroffentlicht: Am Orosgipfel raeist zwei-

raumige H., an radialen Gassen auf der Sudseite

der Berglehne in Terrassen angelegt; vgl. Troia

VI. Mykenisehe Schachtgraberzeit nach Fund von
einem goldenen Kettenglied. Unter dem Aphro-

lage, aus zwei im rechten Winkel zueinander
angelegten Fliigcln bestehen d, mit ausgebildetem
Korridorsystem. Ein Hauptkorridor lauft langs
der beiden Bauteile, dahinter ein zweiter, durch.
Turen verbunden, an welehem die zuna Teil noch-
mals doppelt gesicherten Kammern liegen. Die
von Noack 23 betonte Eaumgruppierung in bei-

den Fliigeln 1st auffallend. indes laflt sich die
vermutete Lehre von der Wirkung der Eichtung

diteheiligtum am Hafen ebenfalls vorwiegend zwei- 20 des Hauptraums auf die Nebenraume durch die
raumige mykenisehe und vormykenische H. auf-

gedeckt Mauern aus kleinen Steinen mit Lehm-
mCrtel hochst durftig. Kleine Tiiren mit starker

Verengung nacli oben. Ahnlich Phylakopi II,

nirgends ein MegarongrundriB.

Palast von Tiryns (Schliemann Tiryns,

Leipzig 1886. Schuchhard Schliemanns Aus-
grabungen, Leipz. 1890. Perrot-Chipiez Hist,

de Tart VI PI. VIII. Athen. Mitt. XXX 151.

Notwendigkeit, samtliche Eaume unter ein durch-
gehendes Dach zu bringen, erklaren; die von
ihm auf Abb. 9 als Megara gekennzeichneten
Kiiume an den Enden der Flfigel sind keine sol-

chen; seine Abb. 9 ist willktirlich. Die Ruine,
in die Befestigungmauer der Insel eingeschlossen,

mit ihr entstanden, ist vielleicht als das Unterge-
schofi ernes luftigeren Aufbaues — die vorhandenen
Eaume kOnnen nicht als Wohnraume bezeiehnet

XXXII Iff.), iiber den Eesten eines alteren und30werden; eine architektonische Ausstattung wie in
mit den spateren Palasten von Knossos und
Phaestos etwa gleichzeitigen Baues; darunter noch
altere Schicht aus der Kamareszeit. Auf engem
Hugelplateau angelegt, mit zwei parallel neben-

einander liegenden Megara, das groBe an ge-

raumigem Vorhof mit eigenem Propylon, das

kleinere mit engem Hof und gesondertem Zugang
vom Haupttor aus. Gauge und Nebenraume mn-
schliefien sie unregelmafiig nnd bilden eine auBerst

den Palasten ist nicht nachgewiesen; primitiv

bernalte Stuckresto in den Raumen D und F1 be-

weisen nichts — oder als Nutzbau anzusehen,
der mit stark gesicherten Speicherraumen, einigen
zum Wohnen oder Bewachen eingerichteten Ge-
lassen und mit Ttirmen an beiden Enden ausge-
stattet war. AuBenmauern aus grob zugerichteten

Blocken rnit guter Fugenanordnung in Lehm ge-
legt mit diinnem Auftrag von Kalkmo'rtel ; Innen-

umstandliche Verbindung zwischen beiden. An 40 mauern aus kleinen Bnichsteinen mit Lehmver-
den Gangen Afters Kammern mit doppelter Tur-

wand.
Die Form des grofien Megaron ist erweitert

durch eine in die tiefe Vorhalle eingeschaltete

Tiirwand, nach der Art kretischer Pfeilersale.

tJber den EinfluB kretischer Baukunst auf das

Festland Noack Ovalh. u. Pal. 35. Der fremde
EinfluB zeigt sich auch in dem Bestreben, den
Baukomplex geschlossen um die Hofe zu grup-

band , etwa 0,50 m hoch , daruber Lehmwande,.
ebenfalls mit diinnem Kalkmortelverputz,

Zusammenfassung: Auf den Inseln, in Troia
und auf dem Festland tritt die Megaronform auf,.

aber mit verschiedenen Abweichungen. Altere
Form, sehr langgestreckt in Troia II, jiingere

Form in Troia VI breiter und kurzer, ebenso in

Phylakopi und in den Burgen von Tiryns und
Mykene. Die schmale, langlkhe Form eignet

pieren. Die Frage nach der Bedachung bleibt offen ; 50 auch den vormykenischen H. auf der Aspis und
s. u. Eekonstruktionen beiPerrot-Chipiez a. a.

O. PI. VIII mit flachen Dachern auf den Megara
und Propyla diirfte jedoch unrichtig sein. Saulen

in der Vorhalle und im Herdraum des Megaron I

und im Hof und den Hallen des Tors aus Holz
auf Stembasen, Mauersockel aus sauber gefugten

Bnichsteinen, Aufbau mit Lehmziegeln und Holz-

versteifung, holzerne Parastaden an den Mauer-
stdrnen, Verkleidung der Wande mit Kalkputz,

den H. von Aegina, ebensosehr wie den Megara-
von Dimini und Sesklo.

Die nach Siiden zwischen den vorgezogenen
Seitenmauem geoffnete Vorhalle ist in Troia H
sehr tief. Die selbstandigen Bildungen in Dimini
und Sesklo und die Megara von Troia VI haben
seichtere Vorhallen, die von Tiryns sind durch

eine Pfeilerwand in zwei seichte Eaume geteilt.

Saulen zwischen den Anten nur in djen spat-

zum Teil mit skulpierten Frieseinlagen (Arch. 60 mykenischen Beispielen nachgewiesen, aber in den
Anz. 1900, 149. Schliemann Tiryns Taf. IT.

Bulle Orchomenos I 73).

Mykene (Schliemann Mykene 1878. Tsun-
tas Mvxijvai 1893). Reste des Herrscherpalastes

auf der Akropolis Schliemann Plan C. Tsun-
tas PI. I S. 35ff. , isoliertes Megaron mit seit-

iichem Korridor, davor ein Hof ohne Saulen-

BteUung, Nebengebaude zum Teil nachweiflbar.

Boden gesteckte Stutzen schon in den fruhen

Beispielen von Dimini und Sesklo; Troia VI
bleibt fraglich.

Der Herdraum = Hauptraum in alien Fallen

tiefer als breit, sicher ohne Fenster in den AnBen-
wanden, enthalt die Feuexstelle, moist in der
Mitte, zuweilen auf die Serte oder an die Ruck-
wand verschoben in Dnnini and Seeklo (Abb. 18-

und Sp. 60). Stutzen fur das Dach umgeben ihn
bei den spatmykenischen Beispielen als Saulen,
.aber auch schon in den thessatischen Megara als

in den Boden gesteckte Pfosten. Ein Dachauf-
bau fur LichteinlaB oder Eauchabzug (Michae-
lis in Springers Handb. d. Kunstgesch. I 111),

ist nicht wahrscheinlich. Eauchabzug erfolgte

durch das Dach, s. u. Zum alteren Megaron ge-

b.6rt schon in Troia II ein riickwartiger Eaum,
-eine Kammer, deren Form nicht mehr mit Sicher-

heit nachgewiesen werden kann, Der offene Opi-

^thodomos nach DOrpfeld ist wenig wahrschein-

lich. Die selbstandigen Bildungen in Thessalien

besitzen die ruckwartige Kammer, mit seitlicher

oder in die Mitte gelegter Eingangsttir. Dieser ge-

j=chlossene Hinterraum fehlt bei den Megara von
Phylakopi, Tiryns, Mykene und in Troia VI. Auch
diese Verschiedenheit weist auf verschiedene Vor-
stufen des Megarons, My res Journ. hell. Stud. XX
149. In Sesklo (a. a. O. Abb. 18, 19 und 22) ist

.auBer der riickwartigen geschlossenen Kammer noch
*ine offene Hinterhalle mit Wahrscheinlichkeit
nachgewiesen. Im spateren Tempelbau kommen
schon bei den friihesten monumentalen Beispielen

beide Megaronformen vor: Cella mit Adyton z. B.

in Selinus, Tempel C (Koldewey-Puchstein),
Cella ohne Adyton altortumlicher Hexastylos in

Paestum (ebd.), der nach hinten offene Opistho-

dom zuerst am Heraion in Olympia (Umbau?).
Die Selbstandigkeit des Megarons als UTaltes

Einzel-H. (dagegen die These von Mackenzie
B. S. A. XII 251f. , von Noack Ovalhaus und
Palast 3Sff. widerlegt), zeigt sich in der Wieder-
liolung der gleichen Eaumform in Troia, und
in der Isolierung derselben bei den Palasten von
Tiryns und Mykene, wo die Nebenraume durch
ein System von Gangen und Kammern nur lose

und unorganisch mit den Megara verbunden sind.

Noack 39ff. Das ,Hintereinanderreihen' der

Eaume des Einzel-H. ergibt die fur das Dach
konstruktiv einfachste, langlich rechteckige H.-

Form. Sie weist in ein Gebiet, in dem das
Satteldach, nicht das Terrassenlehmdach heimisch
wr

ar. Das Satteldach gehtfrt unzertrennlich zur

tiberlieferten Gestalt des Megaron-H. ; uralter

Tradition gemaB tritt es mit diesem zu einem
-einheitlichen Organismus verbunden auf in Troia

VI neben dem mehrzelligen H.-Typus, in der

mykenischen Anlage auf Phylakopi, in Tiryns
nnd Mykene neben den zum Teil vielleicht zwei-

geschossigen niedrigen und flachgedeckten Neben-
raumen. Selbst fur Troia II ist die Annahme
«ines Satteldaches bei 10,2 m Spannweite im
Megaron II A, und als Glied einer groBen Kette
betrachtet, wabrscheinlicher als die Vermutung
eines flachen Erddachs, Schliemann Ilios 214.
Zur Stutzuug des Dachfirsts Mittelstiitzen in Troia
VI c, und die Saulen um den Herd in Tiryns,

Mykene usw. Gleichzeitige monumentale Belege
fur das Satteldach sind die mykenischen Kammer-
graber mit Satteldacbdecke in Mykene, Tsuntas-
Manatt Mycenaean age 134, und ein Dreikammer-
grab in Sparta, ebd. 135; ferner die H.-Darstellung
auf der Francoisvase, Furtwangler-Eeicbhold
Griech.Vasenmalerei Taf. 1 und 2, deren abgekurzte
Darstellung des Giebels nicht fur ein gewolbtes
Lehmdach anzusehen ist. Das Weiterleben des

Satteldachs nnd seine Vorherrscnaft auf dem grie-

chischen Tempel (vgl. auch Aegina I 84) ist rttck-

wirkend fttr die Gestalt des Megarondaches ein Be-

weis. Auch Arne (s. o.) ist fur die frahgriechische

Gebundenheit an das Satteldach ein schlagendes

Beispiel; vgl. ferner Od. XTI 239.

Vor dem Megaronwohn-H., ihm zugehOrig, liegt

ein Hof. An die Hofmauer sind vom Hauptbau un-

abhangige Nebengelasse in loser Verbindung ange-

baut in Troia II und Mykene (Akropolis) ; in Tiryns

10 dagegen zu geschlossener Anlage ausgebildet und
der Hof ringsum mit einer Saulenhalle umgeben,

die seitlich an das Megaron und das Tor, aber

ohne organische Verbindung mit diesen, anschlieBt.

Vorlaufer des ausgebildeten Peristyls des spateren

griechischen H. Noack Ovalhaus u. Palast 45.

Vom Megaron abweichende mehrzellige H.-

Form erscheint schon im altesten Troia, DOrp-
feld Troia und Ilion Abb. 7 in der zweiten Schicht

wird sie uberstrahlt durch die bekannte Megaron-

20 gruppe, bleibt aber bis hinunter zur VL Schicht

neben der Megaronform bestehen; ihr Vorhanden-

sein auch in Thera, Phylakopi, Aegina, Argos usw.

beweist nur verschiedene Entwickelungen der

rechteekigen Bauweise. Die klarste und in sich

abgeschlossenste Form des mehrzelligen H. ist

aber das Megaron-H. ; von alten Geschleehtern als

ehrwurdige Eaumform beibehalten, wird es zur

Grundform des Kult-H.

Technik und Bauformen: Der Bau
30 der Wande aus kleinsten und grtffieren Lese-

und Bruchsteinen bildet den Anfang; der Luft-

ziegelbau mit Holzversteifung und holzernen Para-

staden wird besonders da ausgebildet, wo be-

reitliegende oder leicht zu gewinnende Bausteine

fehlen. Erst in fruhmykeniseher Zeit entstehen

Mauern aus groBeren Steinen, bis zur kyklopischen

Bauart fur Befestigung — spaterer Palast von
Tiryns — ; fur den H.-Bau wird ordenlich gefiigtes

Bruchsteinmauerwerk mit LehmmOrtelverband bis

40 zu sorgfaltiger Quaderfiigung an den Ecken (Troia

VI) und Anten verwendet. Der Aufbau bleibt

Lehmmauerwerk mit Holzeinlage und Versteifung

an den Mauerstirnen. Die Mauern werden durch-

aus mit LehmmOrtel und Kalkputz tiberzogen.

Freistehende Pfeiler sind nicht nachgewiesen.

Stutzen und Saulen bestehen aus Holz, in der Form
den kretischen ahnlich, mitleichterVerjungong nach

unten. D urm s gegensatzliche Behauptung, Osterr.

Jahresh. X 41; ebd. eine Zusammenstellung der

50 monumentalen Belege fur die Gestalt der Saulen.

Die Saule stammt fur Griechenland nach Noack
Ovalh. u. Palast 36 aus Kreta. Vorliebe fiir

Saulen allerdings erst in den spatmykenischen

Aniagen, wro kretischer EinfluB bedeutend war,

was aber kein Beweis fiir deren Herkunft ist.

Holzsaule als Stiitze und Gebalktrager in Grie-

chenland sicher selbstandig angewendet; s. o.

Dimini, Sesklo, aber die Formengebung wird durch

Kreta bceinflufit; Schaftverzierung erinnert an

60 Metaliverkleidung. Tsuntas-Manatt a. a. O.

Fig. 131 gedrehte Saule. Basen, einfache Stein-

teller oder zylindrische Untersatze, abgetreppt an
der Atreustholos. Kapitelle mit doppeltem Wulst
und doppelter Einziehung, ebenfalls mit Ver-

zierung, die an Metaliverkleidung erinnert. Bare

Charakterisierung Furtwangl er Deutsche Rund-
schau 1908, 244.

Das Gebalk liber dem Architrav zeigt die



EundbalkenkOpfe der vorspringenden Decke, nach
kretischer Art. Gesimsform des Megarondaches
ist noch nicht monumental ausgebildet. Auch
die Dekoration der Wande ist kretisch. Noack
a. a. 0. 37. Bulle Orchomenos 73. Michaelis
bei Springer Handb. der Kunstgesch. I 112.

8. Nach dem Zusammenbruch der mykenischen
Kulturwelt durftige Ansiedlungen mit kleinen,
aufierst bescheidenen Wohn-H.: Aegina beim
Aphroditeheiligtum am Hafen (noch unverftffent- lOgelegene Riiume,

ret {msgixovza zmv vnegt^cov efe xfo fyptootctg
odovg xai tovg dvafta&fAovg xal xa yrgotyodyfiaxtt
xai xdg &6gag rag avotyftevag e£<Q. — TJgoqpgd-
yfmra Zaune eines Torgarteus oder Vorhofs an
der StraBe, Lange Hans u. Halle 134. Enge
Bebauung, aber jedes H. besitzt eigenen Hof in
beliebiger Form und Umbauung, nicht als archi-
tektoniscben Mittelpunkt. Treppen, oft in den
Felsboden geschnitten, fiihren von aufien in hoher

licht) wenigstens zwei vorklassiscbe Wohnschich-
ten mit 2—3raumigen unregelmafiig gestalteten
H., jedoch ohne typische Einteilung und Grup-
pierung; mchrfach* scheint ein kleiner Hof sich
den unregelmaBig gclagerten Gebauden anzu-
schlieBen. H. aus dem 7. Jhdt. unter der
spateren Ostterrasse des Tempels der Apbaia in
Aegina FurtwiLngler Aegina I 152ff. Abb. 121.
LJfOrmige Gruppierung an einem Hof oder Vor-

9. Auch nach dem Brand bietet die Stadt bald
wieder dasselbe Bild, enge, krumme Strafien, unan-
sehnliche H., Dikaiarch FHG II 254. Spuren yon
Grundrissen , Balkenlocheni, Nischen, Treppenr

Zisternen und sonstigen Einarbeitungen auf den
felsigen Hohen der Weststadt, aber keine voll-

standige Anlage mehr erkennbar. Curtius-Kau-
pert Atlas v. Athen Bl. III. V. YII S. 18 und Abb.
auf S. 19. Dunn a. a. 0. Abb. 460. Judeich

platz
; in Raum II 2 der Wand entlang eine bank- 20 Topogr. v. Athen 347f. mit weiteren Angaben uber

artige niedrige Aufmauerung. Troia: DOrp-
feld a. a. 0. 184ff. Abb. 70-73, Scbicht VII 1

dagegen langgestreckte magazinartige Gemacher,
ohne jeglichen Zusammenhang , ob Wohn-H.?
Schicht YII 2 Abb. 77 kleine, locker gruppierte
Einzel-H., vielleicht noch alte Megaronform, be-

scheidenste Abmessungen ohne Stutzenstellung.
Bevolkerung nach Bruckner in Dorp feld Troia
u. Ilion 572. Aeoler, Zeit gegen 700 v. Chr.

Fuude von H.-Resten. Material wie vorher: Bruch-
stein, Lehm, Holz. Xenoph. mem. Ill 1, 7.

H.-Grundrisse im Peiraieus (Curtius und
Kaupcrt Karten v. Attika Text 56 Abb. 7) im
Stadtteil Akte : Eingang von Westen

;
gegen Osten

offener Hof und Garten, daran die in beiden
Planen gleichmaBig

\
[formig gruppierten vier

Raume, ganz symmetriseh angelegt, Ende 5. Jhdts.

Funde von andcren H.-Anlagen und Bebauung
FruhgriechischeReste in Orchomenos: Bulle 30 der StraBen im Peiraieus bei Judeich a. a. 0.

Orchomenos I Taf. Ill 70; Thasos Athen. Mitt. 378f. und 397f.
XXX 1908, 216. Von grofieien Anlagen auf der
Aspis bei Argos (Bull. hell. XXXI pi. V) und There
(Hiller v. Gaertringen Thcra III 75) keine
H.-Grundrisse iiberliefert. tiber die altertumliche

StadtanlagevonEphyrabeiKorinths.Monceaux
Fouilles et recherches arche'ol. au sanctuaire des
jeux isthmiques, Gaz. arche'ol. 1884 und 1885.
Auch die groBe Hofanlage mit angebautem mehr-
raumigem Wohn-H. in Praisos (Kreta) B. S.A. 40
VIII 237—240 Fig. 7 gibt keinen Typus; vgl.

auch L. Pernier Prinia, Boll. dArte II 1908,
441—462. Uralte H.-Form nach Delbriick
Athen. Mitt. XXV 305 im Grab-H. A in Vurva.
Athen. Mitt. XV 318 Taf. IX. XIII, langlicher Drei-

kammerbau aus Lehmziegeln mit Lehmttinche ver-

putzt; Dachaus Steinplatten und Lehm, amunteren
Band vorspringend , und deutlich abgewalmt.
Scheint eher an agyptische Anlagen (Mastaba)
zu erinnern, als an eine griechische H.-Form; vgl. 50
Menesgrab in Nagada, Borchardt Ztschr. f.

agyp. Spr. XXXVI (1898) 87ff. Die Megaron-
form also fur die frtihgriechische Zeit, abgesehen
von Troia VII 2 nicht nachgevriesen; dagegen offer

eine
\

jformige Gruppierung bei drei und mehr
Baumen. Ausfiihrung in Lehmziegeln uber geringen
Mauern aus Lesesteinen, iiber polygonal gefiigtem
Sockel (Aegina) oder Orthostaten (Troia VII 2).

Auch in Athen vor dem Perserbrand kleine

Dystos (Bergstadt auf Sudeuboia), Athen,
Mitt. XXIV 458f. Taf. V. Zweistockige kleine
H. aus Marmorquadern, zum Teil noch polygonal
gefftgt; groBeres H. J mit doppeltem Hof und
anstoBenden Gemachern , "iiber welchen an der
Nordseite Beste eines Obergeschosses erhalten sind.

Auffallend der schlauchartige Eingang ; dabei eine-

Zelle fiir den Tiirhuter.

Aegina. Furtwangler a. a. O. 107ff.: funf-

zimmeriges Wr

ohn-H. mit Vorplatz. Im Haupt-
raum den Wanden entlang niedrige Bankscbwellen.
Mauern aus Kalksteinquadern, zum Teil rait ein-

fachen Profilierungen , Wande einst mit rotem
Stuck iiberzogen. 5. Jhdt.

H.-Gruppe in Megara 'Eqptjfi. v.qx- 1890t

36ff. Taf. 4: Gebaudegruppe , locker um einen
Hof gruppiert, B. 7 und 8 mit niedrigen Podien an
den Wanden {canapes liis), Platz fiir die Klinen.

Reich ausgestattete Land-H. in Attika vor dem
Peloponnesisohen Krieg (Thukyd. II 65, 2. Isokr.

Areop. 52) ; dann wegen des Krieges Umschwung
in der Wohnweise der attischen Burger. Die
Enge des stadtischen Bauens fuhrt zu einer archi-

tektonischen Durchbildung des Hof-H. Bescheidene
Behausungen mit Vorhof oder ruckwartigem Gar-
ten, je nach der Lage zur Sonne, wie im Peiraieus,

s. o. Bei grofierem Raumbedurfnis fuhrt die Aus-
ntitzung des engen Bauplatzes zu einer Umbauung

unscheinbare H. anengen, dichtbebauten StraBen, 60 des Holes, es entsteht der Typus: Hof-H., der
Judeich Topogr. von Athen 268. Durm Bau- in der Folgezeit nicht mehr verlassen wird, und
kunst der Griechen 1910, 513. K-este von H.- selbst fiir freist*hende Einzel-H.Anwendung findet.

Mauern: Judeich ebd. 224; Athen. Mitt. XXI
(1896) 459, keine Anlage ist vollstandig. Bau-
material Bruchstein, Lehm und Holz ; vortretende
Obergeschosse, ahnlich wie Casa del balcone pen-
Bile, Pompeii, Man Pompeji 281 Fig. 144, werden
on Hippias besteuert. Arist oec II 5 p. 1347 a

Diese Entwicklong spielt sich in Athen um die.

Wende vom 5. zum Ende des 4. Jhdts. ab. Doch
ist bisher dort kein einziges Hof-H. dteser Zeit

gefunden worden. Aus dem 4. Jhdt. amWesliiaag

der AkropoUs, Athen. Mitt XIX 496. XX Taf. XV,
Spuren einergroBen Hofanlage, OstliehTomLenaioa.

10. Ergfinzeud treten in die Ltlcke der Fundtat-

sachen gelegentliche Notdzen und Beschreihttngen

des Wohn-H. bei alten Schriftstellern. Darem-
berg-Saglio s. domus, Petersen Hausgottes-

dienst der alten Griechen, Cassel 1851. Lange
Haus u. Halle. Gardner and Iwon Greek house

und Gardner The greek house, Journ. hell. Stud.

XXI 1901, 293ff, Ergebnisse aller solcher Studien

unricbtig, wenn Nachricbten iiber altere und

konitis also versehlieJBbar, ira Gegenaatz jtnm

offenen Raum der Andronitis. Nach Lys. I 9

lag in dem kleinen H. (olxtdiov) des Euphiletos

die yvvaixcovXng im Obergeschofi, die avdQtavtTts

unten. Besondere Bewachung der yvvmxa>vizis zu-

weilen nOtig, Xen. oec. IX 5. Lys. 1 24. ImgrfiBern

H. der &aXa{.mQ h> oxvqqr (Xenoph. oec. TX 3) abge-

schlossenes Gemach, insbesondere Schlafgemach,

auch Brautgemach , z. B. Athen. Mitt.XXXH 89 ; bei

jtingere Anlagen wahllos zusammeugenomrnen lOHerodot. I 34 ddlaptot als verschlossene Raum

e

wurden. Beiichte iiber spa%riechische H., also

vorzugsweise Vitruv, Pollux, Galenos u. a. haben

auszuscheiden, damit aus gleichzeitigen Angaben

ein Bild des H. aus der Zeit vom 5.

—

A, Jhdt.

entworfen werden kann.

Die Lage eines H.: moglichst so, dafi sich

die Wohnraume gegen Siiden offnen, Xenoph.

mem. Ill 8, 9. Der gegen Siiden offene Teil

des H. soil hoher sein als der nach Norden ge-

im Gegensatz zu den allgemein zuganglichen dv-

&Qsc5rsg, Im H. des Iscbomachos (Xenoph. oec. IX
7) werden ferner Platze fiir Waffen, IOeider, Decken,

Schuhe, Schmuck, Opfergeriite, Tischgeratschaften,

Werkzeuge zum Kochen, Backen, Waschen, zur

Wollbereitung aufgefiihrt ; trockene Kammern unter

dem Dach (ra ZrjQa twv orsyaiv) fiir das Getreide,

ktthle Eaume — also wohl Keller — fiir den

Wem. Auch warme Bader werden genannt, Xe-

ricbtete, Xenoph. oec. IX 4. H. steht an H. mit 20 noph. oec. V 9. Zum H. der Reichen gehoren

gemeinschaftlichen Zwischenmauern. Aischyl. Ag. auch $ev&ves , Gastzimmer, Eurip. Alc^ 543AE.

976. Plat. leg. Vm 844. Thuc. II 3. Isaios VI 39.

Eingang an der Strafie. Haustiire liegt zu-

riick, scbliefit einen tiefschattenden Vorplatz ab,

TiQodvQov Aristoph, Vesp, 875. Plat. Protag. 6.

Form des xQo-dvQov meist nur ein schmaler Gang

;

vgl. Dystos, Athen. Mitt. XXIV. V, doch so,

daB bei grofieren H. mehrere Personen hier

warten konnen, Plat. Protag. 6. Hier Platz

Xenoph. oec. II 5. Kallias richtet ein Zimmer,

sonst als Magazin gebriiucblich, fiir seine Gaste,

Plat. Protag. 7. Obergeschosse erwahnt bei

Lys. I 9. Demosth. XLVXI 56; auch das olxelv

vyttjknreQa. td f(.f;v tzqqq f.iEar](i^Qiav (Xenoph. mem.
Ill 9) lafit auf Obergeschosse besonders uber den

riickwartigen , also nach Siiden sich Offnenden

Raumen schliefien; gegen die StraBe vortretende

fiir Bildwerk oder Weihung an eine Gottheit, 30 Obergeschosse to vneqEyw™ T&v olxodofitifidtcov

Aristoph. Vesp. 875; Plut. 1154. Petersen
Hausgottesdienst der alten Griechen 14ff. mit

Anm. 11—33. Die Haustiire avhia dvQo. Lysias

I 17; avhiog $vQa Plat symp. 212 oder nur

dvQa Plat. Protag. 6; meist geschlossen, da-

neben in bessern H. ein Tiirhuter, -Ovgcogog

Aischyl. Choeph. 558. Plat. Protag. 6. Sein

Gemach nvkdtQiov Poll. I 27. Wenn die Haus-

tiire geOffnet ist, tritt man in den Hof, avXr);

sig rag Srjfioaiovg oSovg von Ipikrates verboten,

Polyaen. Ill 9. 30, aber dennocb beibebalten. Zu
hohe Aufbauten : Demosth. XXII 53. MehrstCokige

H. erst spater, vgl. Prachtschiff Hierons II, Athen.

V 40. 206. DiLcher in Satteldachform, Clarac Mus.

d. sculpt. I pi. 133 noch mit gebogenen Plachzie-

geln, und Pultdacher. Fenster im Obergeschofi:

Aristoph. Thesm. 797. Milling.cn Peintures

de vases grecs, Rome 1813 pi. XXX. Das

Plat. Protag. 6. Im H. des Kallias an der Ein- 40 AuBere der H. schlicht, ohne Eassadenbildung,

gangsseite eine Halle, jiqogigjov , ebenso gegen

-

iiber, also jenseits des Hofes: xd war
1

dvxixQv

jiQoozaJov, seitlich keine Hallen; zum Aufentbalt

wird ein beliebiges xafxiEiov benutzt, Plat. Protag.

7, also noch kein ausgebildetes Peristyl, xeqi-

orvlog xonog oder jzsqlotojov Poll. I 77. Von
einer ringsum laufenden Saulenhalle im Privat-H.

ist bei den gleichzeitigen Schriftstellern nirgends die

Rede. Im Hof ein Altar, Soph. Ai. 49. Peter-

wie beim heutigen orientalischen H. Buden
und Stall e gegen die Strafie werden vielfach

nicht gefehlt haben; vgl. die ftvQai Avoty^thai

f£cr>, Aristot, oec. II 4. Ausstattung und An-

lage urspriinglich sehr einfach, zu Demosthenes
1

Zeit aber schon iippig und sehr geraumig . . .

wore uvi-g (xiiv avrdjv tzoaXmv dtjfiooicov oiaodo-

{.irjudxQiv asfivoztgag rag iSiag otxiag xaTEOxevd-

xaatv, Demosth. XXIII 207. 208 ; ahnlich XIII 28.

sen a. a. O. 17 Anm. 41—48; dvSgwv Aischyl. 50 Ausschmiickung der Wohnraume Xenoph. oec. 1X2
Ag. 335; Choeph. 701. Xenoph. symp. 1, 31;

oxoal dv&Qcbveg Aristoph. Eccl. 676. Speisezimmer

fiir Manner. Lage im H. nirgends durch Be-

scbreibung bestimmt, aber wahrscheinlich auf der

dem Eingang gegeniiberliegenden Seite ; dann da-

vor das xai
1

dvuxov ziqoox(8ov als Vorhalle; so

auch wahrscheinlich nach Xenoph. symp. 1, 3
avbgoivijig. Xenoph. oec. IX 5 Raum fiir Manner im
Gegensatz zur yvvaix<ovtxig, dem Raum fur Erauen.

und mem. Ill 8. 10. Demosth. XXI 147T auch

des Prothyrons: FHG H 257, 8. Geogr. graec.

mil). I 101.

11. Lage und Verhaltnis der Raume zueinander

sind aus der schriftlichen Uberlieferung nicht ersicht-

lich, auch je nach Grofie und Platz eines H.s

stets wechselnd. Zwei Hofe werden nirgends genannt,

sind auch nicht aus Lys. 117 ixp6<p£i iv Ixeiyij ty

vvxil fj furavlog ftvoa. nal r\ avlsiog zu erschliefien,

Nicht Manner- und Frauenabteilung ! Lan'ge 60 Lange Haus und Halle 135. Avleiog &vga,

Haus und Halle 136 nimmt dafur falschlieh zwei Tiire von der Strafie in den Hof; fihavlog dvga

getrennte Hofe an ; die Stelle Xenoph. oec. IX 5

lautet: t&ei^a xal ttjv yvvaixojvixiv avzfj fivQa

fiaXavfottp uiQiOft£v7)v and zfjg dv&Qcovixt&og,

xal ai'zo&i dvooigov, tva ptfjTE sxtpeQijrat Evbodsv

Sit fit} Set, fir/re xsxvojiot&vxai ol otxhai dvev

xffg q/tezeQae yvtufttje. LX 6 oxQcofiara iv ywat-
xcwfrtdt, oxQtbpaxa iv dvdQiovixtdi . . . Die Gynai-

(wird = fiioavlog gesetzt?), Ture vom Hof in

einen Raum — bei Euphiletos kleinem H., viel-

leicht den einzigen des Erdgeschosses. Zu dieser

Auffassung von fUaavlog {Htga vgl. Eorip. Ale.

549, femer Lange a. a. O. I36f.

Andron und die vorgelagerte Halle sind ver-

mutlich als Mittelpunkt des BU anzusehen — viel-



leicht auf die uralte Megaronform zuruckgehend,
obschon alle Zwischenglieder fehlen, mflglicher-
weise aber auch wieder neu gebildet — stehen mit
den um den Hof herum gebauten Kammern und
der Eingangsseite nach Plat. Protag. 6 nur in
losem Zusammenhaug: vollige architektonische
Einheit ist noch nicht erreicht (Zeit des Dialogs
etwa 432, geschrieben etwa 390 v. Chr.). Ein-
fachere Biirger-H. werden diese noch weniger be-
sesscn haben. Ygl. H.-Grundrisse im Peiraieus, 10
Curtius und Kaupert Karten von Attika
Text 56 Abb. 7. Aber die Entwicklung znr arehi-
tektonischen Einheit des griechischen Hof-H.s wird
utiterstiitzt, ja erst moglich durch die neuen recht-
winkligen StraBenanlagen, die im ausgehenden
5. Jhdt. xazh toy vscotsqov zov 'Izixobaptetov tqo-
tiov aufkommen. Arist. Polit. II 8. VII 11. Dazn
Wiegand-Schrader Priene, Ergebn. 45ff.

Priene: ebd. 285fT. H. des ausgehenden 4.

Jhdts. auf rechteckiger Grundform innerhalb der 20
insulae des regclmafiig angeordneten hippoda-
mischen StraBennetzes. H.-Emgang mit zuriiek-
liegender H.-Tiire; ein anschlieBender Korridor
oft so, daB der Eintretende den Hof nicht so-

fort ubersehen kann. Gegen Siiden offnet skh
mit einer Yorhalle der Hauptraum, dessen Dach
bei groBeren Abmessungen der Vorhalle von Saulen
getragen wird. Vorhalle und Hauptraum, nach
Vitruv. VI 10 jTQOojds und oihoq, bilden den Kern
jedes prienensischen H.s, und zeigen die schon er- 30
wahnte Megaronform. Daneben liegen entweder
beidseitig oder nur auf einer Seite groftere Ge-
macher, das eine davon fifters als Speiseraum zu
erkennen. Priene Ergebn. 291. Gekocht wird in der
Vorhalle ebd. 292. Kleinere Gemacher, alle gegen
den Hof offen, an der Langseite

;
gegeniiber der

Vorhalle cine cx&dra mit Seitenraumen. Priene
a. a. O. Abb. 288 (das tiq'oozqjov im H. des Kal-
lias. Plat. Prot. 6). Neben H, mit vierseitig
um den Hof gruppierten Raumen auch kleinere, 40
bis zu solchen, die nur Haupt- und Vorraum an
einem kleinen Hof besitzen, ebd. Abb. 301—307,
Indes zwei H. mit verdoppeltem Kern, ebd. Abb.
314 vermutlich eine Trennung von Andronitis
und Gynaikonitis, wie sie Xenoph. Oee. IX 5 be-
schreibt. Obergeschosse nirgends gesichert, aber
mehrfaeh durch vermutete Treppenansatze wahr-
scheinlich gemacht. Die a. a. O. Abb. 299 ver-
suchte Kckonstruktion. in bezug auf die Dach-
l6sung wahrscheinlicher bei Dunn Baukunst der 50
Griechen 1910, Abb. 470. Priene vertritt mit
seinen alteren H. den Typus ,Prostas-H' in ver-

schiedenen Abwandlungen — bei bescheidenen
Anlagen ganzlich ohne Saulen, Abb. 303—307,
bei groBeren in der Prostas Saulen Abb. 301 —
von der einfachsten Gestalt bis zur roll ent-
wickelten, bei der alle yier Seiten des Hofes aus-
gehaut sind , wie ea der gesteigerte Bedarf an
Wohnraumen bei enger Stadtlage mit sich brachte.
Einfache Ausstattung durch Kustika in den Fas- 60
saden S. 300 Abb. 318f.

12. Indessen hat in Griechenland (?) die Ent-
wicklung zum vollkommenen Peristyl-H. schon statt-

gefunden: wahrscheinlich im alexandrinischen Zeit-
alter, vielleicht unter dem Einflufi von Agypten
fiber Alexandria, vgl. dazu Lange a. a. O. 142f.
die Entwicklung des Oikos und der agyptischen
Sale j dann das Prachtzelt Alexanders mit einem

Hof und 92 daranliegenden Gemachern, sicher nicht
ohne Hallen ; die peristyle Anlage des Museions
in Alexandria. Strab. XVII 1.8.

Die peristyle Halle des H. kann auch lediglich
aus dem gleichem Schmuckbediirfnis entsprungen
sein wie die Anlagen von Saulenhallen an fiffent-

lichen Gebauden. DaB der ursprungliche Prostas-
typus noch zugrunde liegt, aber zu einer neuen
Form abgewandelt wird, zeigt das zum Peristyl-
H. umgebaute H. XXXLTI in Priene, a. a. O.
Abb. 316. Es ist rings um den Hof eine Saulen-
halle gestellt, die Prostashalle wiTd mit einbe-
zogen und verbreitert, behalt indes ihre ursprung-
liche Hohe; aber die Zusammengehorigkeit des
Vorraums mit dem Hauptraum geht verloren;
der Megaroncharakter vcrschwindet. Um die Hof-
halle ringsherum anlegen zu kOnnen, wird das
H. erweitert, ein Neben-H. mit dazu genommen,
wodurch eine zweihofige Anlage entsteht.

Die vollkommcn peristyle Anlage, d. i. die
vollig gleiche Herumfuhrung der Saulenhalle auf
alien vier Hofseiten lost jede organische Ver-
bindung der Halle mit den dahinterliegenden
Baumen. Die Austeilung der Zimmer wird ganz
unabhangig von der Saulenstellung; die Axialitat
des Eingangs und des Hauptsaales wird aber meist
streng gewahrt.

Kalauria auf Poros: Freistehendes quadra-
tisches Gebaude, ganz symmetrisch angelegt, wahr-
scheinlich mzt peristylem Innenhof. Athen. Mitt
XX 283f. Taf. VII. Zeit Anfang 3. Jhdt.

Olympia. Leonidaion. Olympia Taf.-Bd. I.

LXII—LXVI, Textbd. II 83—93. Freistehender
fast quadratischer Bau mit dorischem Peristyl
und auBerer ionischer Ringhalle — also bereits
Fassadenbildang! wahrscheinlich xatayayyuov.
Zeit etwa 300 v. Chr.

Ebenda das altere Theokoleon Taf.-Bd. I. LXXI—LXXII, Textbd. II 109f. Kleine reizende Ein-
hofanlage, aber ohne Peristyl, jedoch mit vier
Saulenfronten der Hofseiten, "eine den besonderen
Verhaltnissen des Baues entsprechende Abart des
Einhof-H.s. Zeit etwa Mitte 4. Jhdts. Pryta-
neion ebd. mit Ziegelsaulen 2. Jhdt.? aber Da-
tierung sehr fraglich. Wiegand Priene 299.

Pergamon. Altertiimer von Pcrgamon: II.

XXXVI ehemaliges Wohn-H. hinter Bibliothek
und Athenaperibolos, mit spater verandertem Pe-
ristyl. Ferner der altere und jiingere Palast,
mit Peristylhof, etwa Ende 3. Jhdts. Springer
Hdb. d. Kunstgeschichte 1 9 359. H. des Consuls
Attalos, Athen. Mitt. XXXII Taf. XIV-XV 167ft,
vorzugliche Anlage aus der Zeit Attalos I. Peristyl
mit hohen Sehranken, zum Teil gesehlossen. Der
Hauptraum fast 10 m breit, wahrscheinlich mit be-
sonderer Saulenstellung zwischen den vortretenden
Anten. FuBboden den Wanden entlang 90 cm
breit als Platz fur die Klinen besonders ausge-
bildet ; Keste von gekuppelten Fenstem mit dori-

schen Halbsaulen, ebd. 182; ahnlich Epidauros
am xaTayojystov, Auch Wohn-H. A in Pergamon,
Athen. Mitt. XFX Taf. VII-IX 1141, schflne

Peristylanlage. Hauptraume axial angelegt Beide
H. spater vielfach nmgebaut.

PrivaVH. auf Delos: Boa BelL Till (1884)
473f. Taf. 21. XIX (1895) 460ff. Taf. 4—6. Ende
des 2. Jhdts. mit gleichm&Big hernmgefflhrtem
Peristyl, meiat kleinere, aber sehr schon ansge-

bildete Anlagen. Der Hauptraum — Saal — hat
vielfaeh eine grofie Breite und Offnet sich mit
Tflr nnd Eenstern gegen das Peristyl. Vielfach

auch noch ein Exedra-ahnlicher Raum a. a. O.

502 neben den sonst sehT kleinen Gemachern,
die nur indirekt beleuchtet, meist gegen Westen
und Norden angelegt sind. Hochliegende Fenster,

yvie in Pompeii, kommen allerdings hier und da

vor, doch ohne groBe Bedeutung fur Licht- und
Luftzufuhr, Bull. hell. XIX 493f. 498f. Wie- 10

gand-Schrader Priene 304. Dagegen sind breit

und grofi alle Tiiren , zur Beleuchtung der Kaume
meist offen, doch auch verschlieBbar, Bull. hell.

XIX 467. 375 Fig. 2 ; ebenso Priene a. a. O. Abb.
323 und 324. Kiichen in Delos nirgendvS nach-

gewiesen; vgl. dazu Priene Wiegand a. a. O,

292 und Nissen Pomp. Studien 666; ebenso

keine Aborte — vgl. dazu Athen. Mitt. XXVII
54. Herod. II 35. Priene a. a. 0. 294 und Abb.
312. — Dagegen mehrfaeh deutliche Treppen- 20
laufe zum Teil mit Treppcnabsatzen, daher sind

Obergeschosse gesichert, Bull. hell. XIX 497

;

meist aber nur uber dem nach Siiden sich off-

nenden Teil des H.s gelegen; genauere Schliisse

iiber deren Ausbildung erlauben die bisherigen

Publikationen nicht.

Alexandria Troas. H e u z e y Mission de Mac6-
doine, Paris 1876. Eeste eines grofiartigen H.

wahrscheinlich noch vorromisch. Athen: ITquxt.

1889, 8ff.; ferner Peiraieus: Athen. Mitt. IX 297 30
Taf. XIII—XIV.

In kleineren Orten und Landstadten tritt das

Peristyl-H. bei kleinern Verhaltnissen entsprechend

bescheiden auf, nur mit zwei- oder dreiseitiger Hof-

anlagc. So in Aegina (nicht publiziert). in Thera
(Hiller v. Gaertringen Thera I 252 und III

138 Abb. 120 H. B, ebenso III 148 Abb. 128
und III 182ff. Abb. 197ff.), uberall jedoch das

Bestreben, die Hofe, auch bei ganz unregelmafiiger

Anlage des Grundrisses, moglichst rechtwinklig zu 40
gestalten, ebenso wie in Delos. In den Hdfen
vielfach Brunnen, auch tiefgehende oft mehr-
kammrige Zisternen. Thera III 148f. u. S. 160,

in Delos Bull. hell. XIX 466; in Pergamon: H.
des Consuls Attalos, Athen. Mitt. XXXII 167ff.

Abb. 1. Reste von Peristyl-H. griechischer Zeit

auch in Epidauros, Pbaleron, Megalopolis, Milet

usw.

Peristyl-H. wird schon bald im 2. Jhdt. in

Pompeii dem italischen H. angefiigt. Mau Pom- 50
peji 267. Der Typus ist schon im 3. Jhdt. fertig

ausgebildet im Leonidaion, das nach Inschrift und
Bauglicdern zwischen 300—250 angesetzt wird.

Neben dem Peristyl mit gleichen Hallen auch das

rhodische (Vitruv. VI 10) beliebt. bei welchem die

Front der Seite gegen Siiden huher war als die

iibrigen. Zweigeschossige Peristylia nicht mit
Sicherheit nachgewiesen, Athen. Mitt. XXXII H.
des Attalos in Pergamon., aber an der nach Siiden

offenen Seitewahrscheinlichsehroftzweigeschossige 60
Hallen, so in Pompeii a. a. O.; vgl. auch Phar-
makowski in Isvestia imperatorskoi XIII 1906,
hellenistisches Wohn-H. in Olbia Taf. Xf. (rus-

sisch). Die Vergrofierung des festen H.-Typus ge-

schieht entweder durch grOfiere Ausdehnung des
peristylen Hofes, oder durch Anfugung eines oder
mehrerer neuer Hflfe; vgl. o. Palaste in Perga-
mon, mid die Anlage des Hmayvrftiw in Epidauros.

Immer aber wird der geschlossene Hofring als feste

Einheit beibehalten.

Vitruv. VI 10 beschreibt ein spatgriechisches

H. Seine Beschreibung laflt den Prostastypus,

verbunden mit der peristylen Hallenanlage , er-

kennen, also eine Form des TJbergangs, wie sie oft

vorgekommen sein mag, ahnlich in Priene a. a. O.

Abb.316 ; auch erinnert sie an das rhodische Peristyl.

Das ist nach der dem Vitruv zur Vorlage dienenden

Beschreibung offenbar der alteTe Teil seines ,grie-

chischen H.s*. Die Anfugung groBerer Peristyle

weist deutlich daraufhin, daB das reine Peristyl

als die jiingere vollendetere Form angesehen wurde.

Die Frage nach Andronitis und Gynaikonitis

in Vitruvs Beschreibung, lafit sich an Hand von
Priene 299 Abb. 316 ausreichend verstehen; vgl.

Lange a. a. 0. 137f. Vitruv will nur sagen,

daB die Einhofanlage den bedeutenden Anforde-

rungen der spatgriechischen Zeit nicht mehr ge-

niigte, und daB man durch Nebenhofe und weite

zu festlichcn und gastlichen Zwecken angegliederte

Raumc Anlagen schuf, die nattirlich nicht dem
Verkehr der Familie dienten, sondern nur den
beim Hausherrn verkehrenden Gasteii. Das eigent-

liche Wohnhaus, den altera Teil nennt er deshalb

Gynaikonitis, den neuern Andronitis. Die von
Gardner und Iwons Greek house 36 angenom-
mene Verdoppelung des Peristylhofes schon in der

klassischen Zeit wurde spater von Gardner Journ.

hell. Stud. XXI 293 wieder aufgegeben. Das grie-

chische Wohnhaus der klassischen Zeit mit einem
Hof war stets mehr das H. der Frau und der

Familie (Xenoph. oec. VIII), wahrend der Mann
im politischen Leben die meiste Zeit des Tages
aufierhalb zubrachte, und keinen geselligen Ver-

kehr zu H. abhielt. Erst in spaterer Zeit, bei

zunehmendem Luxus und geringerer politischer

Betatigung, empfand der Mann das Bediirfnis, in

seinem H. Baume zu schaffen fur sich und den
Verkehr mit seinen Gasten. Gar dn er Journ. hell.

Stud. XXI 304. Demosth. Ill 25. 26.

Die VergroBerung der Kaume des hellenisti-

schen H.s innerhalb des gegebenen Bahmens wird

schon in alexandrinischer Zeit vorbereitet: das

riesige Prachtzelt Alexanders s. o., noch grOfier

dann das des Ptolemaios II. Philadelphos, Athen.

V 25, 196ff; vgl. dazu Lange a. a. 0. 142ff. Der
Palast der Ptolemaer in Alexandria machte einen

ganzen Stadtteil aus, und wurde fur romische Palast-

anlagen vorbildlich. Entwicklung dieser Ansatze

im romischen H. und Palast, sowie die Weiter-

existenz des griechischen H.s in rOmischer Zeit s.

unter Art. Romisches Haus. [Fiechter.]

Haza s. Aza.
He . . . , ein Kastell von unbekannter Lage

im Gebiete des grofien dalmatinischen Stammes
der Daesitiaten (s. d.) und Endpunkt einer im
J. 19 20 n. Chr. fertiggestellten, von Salona nach
Bosnien fuhrenden StraBe, CIL IU 3201 = 10159
(vgl. p. 1651 not. 1. 2328, 19) : Ti. GJaesar divi

Augusti f> [Aujgustus imp. pontif. max. trib.

potest. XXI [c]os. Ill viam a Salonis ad He-

[. . cjastel(lum) Daesitiatium per m. p[ass]uum
CLVI munit. Zum Namen bemerkt jedoch

Hirschfeld utrum He an TAb . . . in lapide

essei, in re praesenti dubitavi. A. Bauer Ar-

chaol.-epigr. Mitt. XVil 136. v. Domasxewski
Westdeutsche Ztschr. 1902, 1711 [Patsch.]



Hebata, falsche Lesart in manchen Ausgaben
des Plin. n. h. VI 120 (auch bei Pauly R.-E.
Ill 1081 gebucht). Zu verbessern in Thebata
= Thebeta, s. d. [Street.]

Hebdomag (Septimana, Woclie: uber den
griechischen und lateinischen Wortgebrauch s.

Thumb und Gundermann Ztschr. f. deutsche
Wortf. I 164. 176). Es kann in dem nach-
stehenden Artikel, dem Plane deT Realenzyklopa-

aUem fiir die zum Ackerhau iibergehenden nahe-
liegend und notwendig. Aber feste Grenzen, die
nach Fristen. zu zahlen erlauben, sind damit nicht
gegeben. Am Laufe der Sonne wird die groBe-
Abweichung des Aufgangs- und Untergangspunktes
in den verschiedenen Jahreszeiten sich mit der
Zeit als ein merkwiirdiges Phanomen aufdrangen,
dessen Erklarung freilich schon in das Gebiet
der ersten Anfange der Astronomie gehort; eine

die entsprechend, nur gelegentlich von der Be- lOgenauere Feststellung der Solstitien nnd noch
deutung der Siebenzahl im allgemeinen fiir den
Kultus und fiir die Philosophie und Wissenschaft

gesprochen werden. Es mufi im iibrigen ge-

niigen, auf das uberreiche Material hinzuweisen,

das W. H. Roscher in mehreren verdienatvollen

Abhandlungen dariiber gesammelt hat ; sie seien

unter t!bergehung der kleineren gleich hier an-

gefiihrt und mit den kiirzeren Bezeichnungen ver-

sehen, unter den en sie weiterhin zitiert werden:

mehr der Aquinoktien ist jedenfalls eine Auf-
gabe, die in primitiven Zustanden kaum gestellt,.

geschweige denn gelost wird, Die Beobachtung
des Aufganges und Unterganges gewisser einzelner
Sterne, wie z. B. des Hundssternes oder des Ark-
turos oder einer enggedrangten Sterngruppe wie-

der Pleiaden, nnd ganzer groBerer Sternbilder ist

ein Hilfsmittel, das fiir den Ackerbau wahrschein-
lich an verschiedenen Ortcn spontan in gewiB sehr

1. die enneadischen und hebdomadischen Fristen 20 verschiedenem Umfange benutzt wurde; aller-

und Wochen der iiltesten Griechen, Abh. K.

Sachs. Ges. d. Wiss. Ph.-H. CI. XXI r.r. IV (1903)
— Roscher I; 2. die Sieben- und Neunzabl im
Kultus und Mythus der Griechen, ebd. XXIY
nr. I (1904) = Eoscher II; 3. die Hebdomaden-
lehren der griechischen Philosophen und Xrzte

ebd. XXIV nr. VI (1906) = Eoscher III
; 4. En-

neadisehe Studien ebd. XXVI nr. I (1907) = Eo-
scher TV; 5. iiber Alter, Uxsprung und Bedeu-

dings ist die Beobachtung nicht einmal fiir den
modemen Astronomen so einfach, dafi nicht Diffe-

renzen von mehreren Tagen entstunden, und da*
her die Festlegung von bestimmten Abstanden
(aoxQcov 5iaoT^/uara)

f
nach denen die landwirt-

schaftlichen Arbeiten sich vollzieben lassen, nicht
etwas so ganz Primitives: man muB nur sehenr

wie bescheiden bei Hesiod die Zahl solcher An-
'

weisungen noch ist und wie neben den wenigen
tung der Hippokratischen Schrift von der Sieben- 30 Angaben aus dem Sternkalcnder hier die Vege-
zahl ebd. XXVIII nr. V (1911) = Roscher V rations- und Witt

"
- - -

-

(1911)

(znr letzteren Abhandluug siche jedochauch Diels
DLZ1911 nr.SO und G. Helmreich Herm. XLVI
437fF.

;
jetzt wieder Eoscher Memnon V), Als eine

neuerdings erst publizierte griechische Schrift iiber

den Gegenstand ist zu nennen Anatolios tisqi sfibo-

fxMcav ed. I. L. Hei berg Ann. internat. d'hist., Con-

gres de Paris, 5. Section (Hist, de Sciences) 35ff.

;

vgl. BorghorstDe Anatolii fontibns, Berl. 1905.

Witterungsanzeichen und allerlei

andere Vorzeichen hergehen (vgl. z. B. Erga 414ff.,

wo beides neheneinander steht, und dann 479
die WInterwende). Die am leichtesten iiberseh-

bare Einheit aber liefert der Lauf des Mondes.
Durch das Interlunium, das freilich einer fort-

laufenden Zeitrechnung wieder groBe Schwierig-

keiten sehafft, ist ein ganz fester Einschnitt ge-

geben, wie er bei der Sonne fehlt, Es ist der

Ein Verzeichnis der iibrigen aus Poseidonios Kom- 40 erste in sich geschlossene Zeitkreis (nvxlog), den
mentar zum Timaios schfipfenden Schrift steller

im Anschlu.fi an Schmekel (Philos. d. mittl. Stoa

409ff.) und Borghorst s. bei Eoscher III 109IT.

Im Iibrigen ist uber die Siebenzahl besonders

auch Bouchc-Leclcrcq L'astrologie gr. 477, 2

und Frhr. v. Andrian Die Siebenzahl im Gei-

stesleben der Volker, Mitt. d. Anthropol. Ges. in

Wien XXXI 225ff. zu veTgleichen. Die Arbeit

Ton W. Schultz Gesetze der Zahlenverschiebung

auch der primitivste Wilde wahrnimmt. Der Lauf
des Mondes ist durch seine wechselnden Licht-

gestalten, die nie ganz iiber die Lage des gegen-
wiirtigen Zeitpunktes innerhalb des Monats im
Zweifel lassen, wie nichts anderes zur Messung
von freilich noch kurzen Zeitraumen geeignet;

die Etymologie, die die indogermanischen Worter
fiir Mond von der Wurzel me ableitet und da-

mit dem Monde die Rolle des Zeitmessers gibt,

im Mythus ebd. XL lOlff. versucht in Verfol- 50 trifft hier auch sachlich das Richtige. Die groflen

gung eines Gedankens von G. Husing den Xach-
weis zu erbringen, daB im Arischen durchaus die

Drei und Neun urspriinglich und die Zwfilf und
Sieben sekundar (aus babylonischem Kultnrkreis,

wie der Veri'asser vorlaufig annimmt) an deren

Stelle getreten seien; das beigebrachte Material

gibt manches Beachtenswerte, ist aber zum Be-

weis der weittragenden These viel zu wenig ge-

sichtet.

Anstrengungen , von dieser unmittelbar und an-

schaulich gegebenen ersten Einheit durch Aus-
glcich, sei es mit Sternbeobachtungen, sei es mit
dein Sonnenlauf, zu einem Kalender zu gelangen,

der die Wiederkehr der jahrlichen Verrichtungen
des Bauers und des Schiffers zu erkennen ermog-
licht, sind nur ein Zeugnis dafiir, wie eindrucks-

voll eben gerade der Lauf des Mondes sich als

Zeitmesser darstellt: ware hier nicht ein Zeitab-

I. Die verschiedenen Arten der Mo- 60 schnitt anschaulich, ja zwingend am Himmel durch
natsteilung. Jeder Versuch einer bestimmten
Zeiteinteilung muB notwendig an die himml i-

schen Erscheinungen anknapfen. Zwar gibt auch
die einfache Wiederkehr von Hitze und Kalte,

von Blute und Frucht die GewiBheit zyklischer

Natorvorgange , und so ist allerdings ein in

plnmpen Annaherungen sich bewegendes Vege-
tationajahr ohne Zweifel fur alle Volker und vor

allgemein sichtbare und nicht zu ubergehende Er-

scheinungen markiert, so hatte man sich die Muhe
jenes Ausgleichs mit dera Sonnenjahr, die alle

Kalenderarbeit heherrscbt, nicht erst gegeben.

Wie nun eine groBere Zeiteinheit erst dmch
Zusammenfngurjg von mehreren MondUtafen zu
gewinnen ist, so ist andereeits der Monat eine

zu grofie Zeitstrecke, als d*6 sie der Itefristung

eine brouchbare Grenze geboten hatte: es war
notwendig, kleinere Abschnitte festzulegen. Aber
der Lauf des Mondes bietet dafur mancherlei nicht

geringe Schwierigkeiten ; sei es, daB man vom
Lichtmonat ausgeht, also die 1—3 Tage, wo der

Mond mit der Sonne in Konjunktion sich beflndet

und somit unsichtbar ist, als eine Art von Zu-

satztagen (Epagomenen) betrachtet, oder von Voll-

mond zu Vollmond oder auch von Neumond zu

Neumond, also mit dem synodischen Monat, 10

rechnet, und somit die Tage der Unsichtbarkeit

mit einzahlt. Die Zeit, die zwischen zwei auf-

einander folgenden Neumonden verstreicht, be-

tragt ca. 291^ Tage, die Zeit des Lichtmonates

also urn die angegebenen Tage weniger, im Durch-

pchnitt ungefahr 27 Tage (der siderische Monat,

d. h. die Zeit, innerhalb deren der Mond wieder

zudemselben Fisstern zurtickkehrt, ca. 27 1
/3 Tage).

DaB dieser Zeitabschnitt, eben weil er einige Tage

vollig ausschlieBt, zur fortlaufenden Eechnnng20
ganz ungeeignet ist, liegt auf der Hand. Das

Problem einer Teilung aber ist auch im iibrigen

niemals rein Eisbar; von 291/2 Tagen kann man
entweder im Dekadensystem und in Hinneigung

zu der Dreizahl zu 30 = 3x10 kommen (dabei

werden aber freilich die sichtbaren Gestalten des

Mondes vollig ignoriert) ; oder aber zu der nachst-

kleineren teilbaren Zahl 4x7, wobei wiedeium

ein Teil der Unsichtbarkeitstage vernachlassigt

wird. Bei etwa 27 Tagen stellt sich, wie schon 30

Kant (vgl. seinen Brief an Penzel, Werke hgg.

von der K. Pr. Akad. XII 362) gesehen hat, die

Teilung in 3 X 9 ein. Da der Monat durch den

Vollmond halbiert wild, ergeben sich zunachst

zwei Monatshalften von etwa 14—15 Tagen, die

sich dann auch in drei Abschnitte zu 5 oder in

2 zu 7 Tagen zerlegen lassen; auf dem Wcge
der Dreiteilung lafit sich wciter zu Abschnitten

von nur drei Tagen fortschreiten.

Alle diese Zeitabschnitte von 3, 5, 7, 10, 14 40

— 15 Tagen lassen sich geschichtlich nachweisen,

selbst die ungeschickteste von alien, die acht-

tagige, kommt hinzu in dem romischen Nundinum,

das wohl auch ein Monatsviertel sein soil (auch

bei den Bewohnern von Altkalabar gibt es acht-

tagige Wochen); Roscher II 72 denkt an aber-

glaubisches Vermeiden der Siebenzahl bei dieser

unpraktischen Wochenzahlung. Ich begniige mich

hier fiir die einzelnen Arten von Monatsteilungen

mit ganz kurzen Hinweisen, umsomehr als Ro-50
scher I 7ff. (Nachtrage an vielen Stellen, be-

sonders 74ff.). II 76ff. fast alle notigen Nach-

weise gibt. Drei tagige Perioden haben die Muys-

kas der Hochebene von Bogota (Columbia) (Schia-

parelli-Ltidtke Astron. im Alt. Test. 114).

Fiinftagige haben verschiedene Negerstamme und
Mexikaner, besonders aber die Babylonier [hammtv,
entdeckt von Sayce, dann von Winckler Alt-

orient. Forsch. II 91rl. naher erklart; vgl. wei-

teres bei Jensen Ztschr. f. deutsche AVortforsch. 60

I 150f. ; in Babylon ist die hamustu ausdrucklich

in Zusammenhang mit den Gestalten des Mondes
gebracht: nach III Rawlinson 55, 17ff. sind

die ersten fiinf Tage des Monats die Tage der

Sichel, die nachsten funf der iNiere, die nachsten

fflnf der Konigsmutze; vgl. auch J. Hehn Sieben-

zahl und Sabbat bei den Babyloniern und im
Alten Testament 1907 = Leipzig, semit. Studien

II 5, 118f.). Dann ist die funftagige Frist bei

den Persern, auch bei den altesten Griechen nach-

zuweisen (Roscher I 74f.). Auch auf einem

astrologischen Papyrus in griechischer Sprache, Pap.

Oxyr. Ill 125ff. findet sie sich (vgl. Boll N. Jahrb.

XXI 115), einem Kalender, der aller Wahrschein-

licbkeit nach einem .hermetischen' Werk unter dem
ratselhaften Titel ilaXfisvtxiaxa oder Salfisoxot-

vtaxd angeh^rt, das schon von Nechepso—Peto-

siris um 150 v. Chr. benutzt wurde und eine

merkwurdigo Vereinigung von agyptischer und
habylonischer Mythologie zeigt. Bei den Agyp-

tern lag neben der ihnen sonst gelaufigen Tei-

lung in drei Dekaden die Funferwoche durch die

Epagomenentage ihres Jahres, und beide Teilungen

finden sich in jenen eben genannten Salmenichiaka.

Auch in den von Bezold-Boll S.-Ber. Akad.

Heidelb. 1911 nr. 7 als auf alteren babykmischen

Quellcn beruhend nachgewiesenen Kapiteln bei

Lydus de ost. c. 17—20 iiberwiegen die zehn- und
funftagigen Fristen. Rechnung nach neuntagigen

Fristen ist nicht bloB bei Indern, Persern, Kel-

ten, Iren, Griechen der homerischen und vor-

homerischen Zeit, sondern auch bei den Agyptern

nachgewiesen. Zehn tagige Fristen, also Teilung

des Monats in drei Dekaden ist vor allem bei

den Agyptern gewohnlich (tie haben eigene Stern-

gottheiten daliir, die Dekane, die aber auch im
babylonischen Schfipfungsepos, Taf. 5 stehen),

aber auch bei den Griechen, sowie bei Chinesen

und Neuseelandern zn finden. Endlich die be-

quemste und im Grunde niichstliegende von alien,

die Teilung in Monatshalften von 14—15
Tagen weist Roscher bei Indern (vgl. neue-

stens auch Riihl Eh. Mus. LXIII 158ff. zu Curt.

Ruf. VIII 9), Persern, Griechen, Germanen, Kel-

ten, aber auch bei den Chinesen nach. ZwSlf-
tagige Fristen begegnen ebenfalls bei den Grie-

chen und Romern s. Roscher I 13, 45. 70, 203.

II 81f. Er erklart sie, sicher mit Recht, als

tTbertragung der Zwolfzahl von den zwOlf Monaten

des Sonnenjahres ; der Mond hat also hier gar-

nichts zu bedeuten. Uber die Chinesen s. Boll
Sphaera 333 : auch hier ist jeder Zusammenhang
mit dem Mond vollig zerrissen. Auch die antike

Astrologie hatte solche zwolftagige Fristen, wie

Manilius III 512. 520 beweist (s. ebd. 334).

II. Siebentagige Frist und Mondlauf.
Am wichtigsten sind fiir uns nun die sieben-
tagigen Fristen, die bei Babyloniern und Juden,

Agyptern. Persern und Indern, Chinesen, Mon-
golen, Malaven, bei Gennanen und Griechen von

Roscher I 28ff. II 85ff. 98ff. nachgewiesen sind:

ebenso bei den Cherokeeindianern und anderen

Indianerstammen : Eoscher I 71,204 (auch bei

ihnen tritt nicht selten die Neun als Konkurrentin

der Sieben auf; vgl. auch uber die Mexikaner

ebd. 791). Gegenuber einer neuestens vertretenen

durchaus falschen Auffassung (Nilsson Arch. f.

Relig. XIV 433) ist es notwendig, festzusteUen,

dali abgesehen von der natiirlichen, aber zu lange

Fristen ergebenden Zweiteilung des Monats nicht

die Teilung in 3x 9, sondern die in 4 X 7 weitr

aus die natiirlichste ist. Die Teilung in 3 X 9

Tage sucht Nilsson als natiiTlich zu erweisen

durch den Hinweis, daB Zunahme, Vollmond und

Abnahme die Dreizahl von selbst ergeben; aber

damit sind doch nichts weniger als drei gleiche
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rmr einen emtagigen Markierungspunkt bildet, geteilt in navoilyvot, diese in die 6yS6ai (nach
der nieraals auf die Zahl neun fuhren kann. Es griechischer Ausdrucksweise), dann in die Tezgades.
ist vielmehr klar, dafi zwar ein gewisser Trieb Die Tier Abschnitte des Mondlaufes scheinen auch
zur Dreiteilung durch die von Nilsson bezeich- den vier jugas der Inder nach MaiMuller und
neten Umstande angeregt wird, dafi dagegen die A. Weber (Ind. Stud. I 283) zugrunde zu liegen;
Teilung in drei gleiche Teile dem Monat nur und auch in einer dort zitierten spatvedischen
•eben aufgentitigt werden kann, weshalb denn auch 10 Schrift werden das erste wie das letzte Viertel

die Zahl sieben kam ; nicht nur wegen ihres Yer-
haltnisses zu 27 V3 = 28, sondern mindestens

Aufstellung von sieben viertagigen
Wochen statt von vier siebentagigen hat Ro scher
II 31, 48. 130, 184 fur den bedeutenden Astro-

— (zitiert
Tagen vergeht, und zwischen Yollmond und Neu- bei Michael dem Syrer ed. Chabot 1 184, mir
mond ungefahr das "Doppelte. Es ist wunderlich, 20 durch Kugener Pn traite" astron. attrib. a Denys
wenn Nilsson diese Halbzirkel des Mondes nicht lAr^op,, Actes du XIV. Congr. intern, des Orient,
als wirklich beachtete Abschnitte gelten lafit. Es 1907 t II 171, 5 bekannt). Sol und Luna als
geniigtdemgegenuber beispielshalber auf Nechepso- Yater und Mutter zeugen darnach in jedem Monat
Petosiris p. 369, 139 Eiess oder noch besser gleich sieben Kinder, also jedes Jahr 84. Eine Lehre von
auf die Stelle im babylonischen SchOpfung^epos sieben o^mxa oetyvys wird aber auch bei Yettius
hinzuweisen (Bezold Babyl.-Assyrische Tcxte = Yalens II 35 p. 10b', 29 Kroll kurz gestreift.
Lietzmanns Kleine Texte nr. 7, 15): ,Er (Mar- Roscher halt die Theorie fur altpythagoreischj
duk) bestimmte ihn (den Mond) als das Gebilde nach den neuen Zeugnissen fragt es sich, ob sie
der Nacht zur Bestinimung der Tage monatlich nicht babylonisch war.
ohne Aufhoren, legte der Scheibe Schranken auf 30 Wenn'es aus vielen Griinden wahrscheinlich
{und sprach) : Am Anfang des Monats beim Auf- ist, dafi von den Himmelskorpern zuerst der Mond
gehen im Lande sollst du mit Hornem glanzen mit semen auffallig wechselnden Phasen die Auf-
zur Bestinimung von sechs Tagen, am siebenten merksamkeit und Yerehrung auf sich gezogen hat
Tag sei gehalftet die Scheibe, am 14. Tage sollen (vgl. uber das Yerhaltnis von Mond- und Sonnen-
sich gegenuberstehen gleiche Halften des Monats*; kult und die Prioritat des Mondkultus Cumont
was nicht hindert, dafi wenige Zeilen vorher Mar- The'ol. sol. du paganisme romain. Mem. pr6s. a
duk far die zwolf Monate je drei Sterne fest- TAcad. d. inscr. XII 2, 3f., der sie vielleicht et-
setzt.

^
Es ist darnach recht mifilich, Drei- und was zu einseitig betont), so darf man wohl

Yierteilung mit Nilsson u. a. als arisch und Hehn a. a. O. 57ff. recht geben, der hier den
babylonisch einander gegeniiberzustellen ; es wird 40 Ursprung der Heiligkeit der Siebenzahl iiberhaupt
noch mancher Untersuchung bedurfen, ehe sich sucht. Nur muB man noch etwas weiteres be-
so weittragende Folgerungen mit irgend weicher achten. Jede heilige Zahl hat die Tendenz, ihre
Gewahr ziehen lassen. Die gleiche Auffassung Geltung zu erweitern; und je mehr sie sich an-
der Entstehung der siebentagigen Frist durch wenden oder noch besser unmittelbar in der Natur
Vierteilung des Mondes im Anschlusse an seine nachweisen lafit, desto grofier wird ihre Aussicht
naturlichen Phasen zeigt auch die wohl aus Po- sein, durchzudringen. Das ist aber bei der Sieben-
seidonios (s. Roscher III 109) stammende Stelle zahl in ungewohnlichem MaBe der Fall. Sie ist,

bei Philo de mundi opif. 34 avgercu ph yag (rj urn von alien Bezugen im Menschenleben {kriti-
oekrjvr)) an 6 rijs ^thr^ juyvoetdove ixddpyswe schen Tagen usw.) abzusehen, am Himmel ge-

f^XQ 1 dizoroftov rmigaig hna, sW hiotug to- 50 geben in den 2x7 Sternen des grofien und
oamats nXrjoiqpai)? ylyvezai xal 71aJ.1v vnooToitpet .

.

. kleinen Baren (daran erinnert das Fragment des
im rr/v btxozouov fctro xdXiv f}pi£Qat$ , eli' ujio Heraklit 4 a = 126 a Diels unmittelbar im An-
zavzrjg hrl zijv firjvo£i&ij zalg toatg k^rjg 6 tex&us schluB an die H. des Mondes; vgl. auch Roscher
aQi&fibg (»^'j ovuxexl.rjQcomt. Nicht minder sind III 54). Sie ist ferner gegeben in dem fur den
die Mondviertel bei Arat. 805ff. beachtet, wozu alten Kalender hochst wichtigen und besonders
die Scholien zu verglekhen sind, die dabei auf aufffilhgen Sternbild der Pleiaden (Zimmern
die Pythagoreische Schatzung der Siebenzahl hin- KAT3 621 gibt sogar mit gutem Grand ,zu er-
weisen; ferner auch die von Bouche-Leclercq wagen, ob in der Himmelsbetrachtung der Baby-
477, 2 dazu angefiihrten Stellen bei Gell. Ill lonier die Siebenzahl der Pleiaden — die ja ohne
10 (nach Aristides von Samos); Philon leg. alleg. 60 weiteres dem Auge sich als eine Einheit darstellen
I 4. Macrob. somn. Scip. I 5, 48ff., die alle die — nicht das Urspriinglichere ist und die Sieben-
4x7 Tage trotz des synodischen Monats von zahl der Planeten erst in Analogie dazu als eine
29 Tagen zu rechtfertigen wissen; sodann Cle- gescblossene Einheit gefaBt worden ist'J. Die
mens Alex. Strom. YT 16, 143; vgl. Roscher sieben Hyaden kommen dann ebenso wieder be-
lli 31. Wie stark die Siebenteilung gerade am statigend hinzu, wie etwa zu den sieben Sternen
Mond, dem Urheber auch von Ebbe und Flat, des groBen Baren die sieben des kleinen und die
haftete, zeigt der merkwurdige, offenbar auf echte sieben Hauptsterne des Orion. ITarra wtUfidofM'.
keltische tJberlieferung zurnckgehende Text bei dazu tragt auch die Eigenart dieser Zahl selbst
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(= 3 -i- 4) einiges bei. Freilich erfahrt die Gel-

tung der Siebenzahl dann eine ganz ungeheure

Steigerung durch die Entdeckung, da6 sieben

WeltkOrperdem Gang desHimmels entgegenlaufen

:

aber sie ist nicht erst durch diese sehr kiinstliche

oder besser gesagt erst auf einer vorgeschrittenen

Erkenntnisstufe mOgliche Zusammenfassung der

sieben Planeten entstanden, die Morgcn- und

Abendstern (Yenus) schon als identisch vorans-

ebd. TV 142 sind dagegen der 7., 14., 19., 28.

giinstige Tage, wahrend der 21. seinen alten bfisea

Charalter ganz behalten hat; vgl. auch Bezold-
Boll a. O. 2 Anm. Aus dem ATabischen tiber-

setzt ist ebd. Y 3, 90ff., wo es vielmehr gerade-

am 7. gut ist, neue Kleider anzulegen. Diese

Yorschriften haben sich also bei den Arabern,

wenn sie sie fruher kannten, ganz verwischt und

verloren). Ob diese Siebenertage in babylonischen

setzt den schwer zu beobachtenden Merkur kennt 10 Texten als Schabattu-Tage bezeichnet werden, lafit

und auBerlich so sehr verschiedene Himmelskorper

wie Sonne und Mond mit der Yenus und selbst

mit den ubrigen Planeten blofi wegen der Um-
laufsart gleichstellt, die sich ferner schon soviel

Kenntnis des Hiinmels zutrauen darf, ran mit

dieser Siebenzahl die Reihe der Wandelsterne Mr
abgeschlossen zu halteo, die Kometen also grund-

satzlich ausschlofi. 31an muB es sich also abge-

wQhnen, bei jeder Siebenzahl von vornhercin

sich bis jetzt nicht nachweisen, Hehn 109. Mein-
hold Sabbat und Sonntag 6). Aber auch ihr

Charakter ist von dem des judischen Sabbattages

verschieden: die unleugbare Ahnlichkeit beruht

in dem Sichenthalten von allerlei Tatigkeiten,

aber diese Tage sind nicht als vollkommene

Ruhetage fur alles Yolk anzusehen, wie der israe-

litische Sabbat, wenigstens scheint es, dafi an

ihnen Kontrakte geschlossen werden ganz wie an

schon an die Planeten zu denken. Ihr von gewissen 20 anderen Tagen (Hehn 108; vgl. auch K KOnig

Zeiten an ungeheurer Ein.fl.u8 laBt sich nicht in

beliebige Zeitraume riickwarts tibertragen. Be-

herrschend wird er erst von der Zeit an, wo die

Astrologie in die griechisch-rOmische Welt vor-

dringt. Das ist der Yorgang, den wir nun auch

bei der siebentagigen Woche beobachten werden,

III. Die siebentagige Mondwoche bei

Babyloniern und Juden kann hier nur in

einigen wenigen Grundziigen charakterisiert wer-

Neue Jahrb. XXI 1908, 453). Wichtiger aber ist

noch, dafi diese Siebenertage bei den Babyloniern

nur fur ein en Monat bezeugt sind, und ganz be-

sonders, dafi es sich um keine fortlaufende, d. h,

uber die Mondmonate unabhangig hiniibergrei-

fende Tagzahlung handelt wie bei der israelitischen

Woche. Immerhin zeigt doch, was nicht ver-

gessen werden darf, die Einreihung gerade des

19. Tages eine Tendenz dazu, auch den folgenden

den; fur weiteres vergleiche u. a. Baudissin 30 Monat mit hereinzuziehen (sie 1st nur verstand-

PRE 3 s. v. Mond und Lotz ebd. s. v. Woche;

Meinhold Sabbat und Woche im Alt. Test.

(Forsch. z. Relig. u. Lit. des A. u. N. T. 5. Heft,

1905), sowie dessen populare Darstellung: Sabbat

und Sonntag (in der Sammlung ,Wissenschaft und

Bildung' Bd. XLY 1909); ferner besonders auch

das schon oben genannte Buch von J. Hehn (1907).

Yor allem mufi, wie das schon Letronne getan

hat (vgl. Bouche"-Leclercq 477, 1) auf das

lich, wenn man den 19. Tag als den ursprunglich

49. betrachtet). Das System der siebentagigen

fortrollenden Woche ist damit freilich nur an-

gebahnt: und doch ruht gerade darin, dafi die

Woche ,ohne Rucksicht auf Monat und Sonnen-

jahr ununterbrochen weiterrollt', die von NOldeke
Ztschr. f. d. Wortf. I 161 mit Recht hervorge-

hobene chronologische Genialitat der Erfindung

der Woche, die er darum dem israelitischen

scharfsteunterschieden werden zwischen der sieben- 40 Bauernvolk nicht zutrauen will und sie — aUer

tagigen Mondwoche und zwischen der Plane ten

-

woche; nur von der ersteren wird im folgenden

zunachst gesprochen. Das Yorkommen von sieben-

tagigen Fristen bei Babyloniern seit Gudea, auch

in Gilgames-Epos, stellen Roscher I 29ff. Hehn
40ff. zusammen. Man sah nach dem Ausdruck

von Jensen in sieben Tagen die nachst hshere

oder wenigstens eine hfihere Einheit nach den

einzelnen Tagen (Ztschr. f. d. Wortf. I 152; s. 0.

dings mit ausdriicklicher Feststellung , da8 aus

einheimisch babylonischen Dokumenten diese

siebentagige Woche und der Sabbat noch nicht

konstatiert ist — doch den Babyloniern beilegen

mfichte. Die schwierige Frage kann hier nicht

erOrtert werden; doch sei auf Meinholds
Ausfiihrungen ebd. 12ff. hingewiesen, wonach

Alt-Israel ursprunglich als Fest fur den Mond-

gott, dann erst fur Jahve, Neumonds- und Yoll-

S.2549ff.). Aber noch mehr: in der HemeTologie fur 50 mondstage, als Erholungs- und Festtage, feierte

den Monat Elul II treten die Siebenertage, der 7.,

14., 19. (30 + 19 = 49), 21., 28. Tag gleich-

maflig und augenfallig hervor (IYR. 321). Die

Yerbote, welche diesen Tagen gemeinsam sind,

lauten: .Der Hirte der zahlreichen Yolker darf

Fleisch, das auf Kohlen gebraten ist, und Aschen-

brot nicht essen, sein Leibgewand nicht wechseln,

eine Opferspende nicht ausgiefien. Der Konig soil

seinen Wagen nicht besteigen, als Herrscher nicbt

und den letzteren Sabbat hieB, weil da der Mond
,fertig' ist (so heiflt auch babylonisch Sapatti

der 15., d. h. der Yollmondstag , s. Zimmern
ZDMG LVHI 194ff. 458ff. Beer DLZ 1907,

211); dafi dagegen wahrend der babylonischen

Yerbannung der jiidische Sabbat mit seiner vol-

ligen Enthaltung von jeder Arbeit und seinen

strengen Yerboten fur jeden siebenten Tag ein-

gerichtet wurde im Anschlufi an die schon vorher

sprechen, an geheimniavoller Statte soil der Magier 60 bestehende Cbung, wahrend der Ernte- una Pnuge-

keine Sprflche sagen, der Arzt soil an den Kranken

seine Hand nicht legen, einen Bannfinch zu voll-

ziehen ist nicht moglich.' (In griechischen Texten

hat sich, wie hier gleich bemerkt sein mag, Blanche

ahnliche Vorschrift und Warnung vor diesen Tagen

erhalten: vgl. den 7. und 21. Tag, auch teilweise

den 28. in der griechisch-jfidischen Iiste Catal.

codd. astr. HI 32flL In der griechischen Liste

zeit an jedem 7. Tag die Arbeit aus menschlichen,

nicht aus religiOsen Griinden ruhen zu lassen.

Wenn sich diese Erklarung bestatigen sollte, so

wurde sich also der judische Sabbat gleich der

Beschneidung gerade als beabsichtigter Gegensatz

zur babylonischen Umgebung, nicht als Ober-

nahme aus Babel herausstellen.

IY. Siebentagige Fristen bei den Grie-



chen in der alteren Zeit. Aus dem auBer-
ordentlich reichen Material, das Roscher I 41ff.
HI 8ff. auch uber siebentagige Fristen in Griechen-
land gesammelt hat, ist hervorzuheben, daB schon
bei Homer, jedoeh anscheinend nur in der Odyssee
X 80. XII 397. XIV 249. XV 476 siebentagige
Fristen, d. h. stets Fristen, die mit dem siebenten
Tage abschlieBen, sich flnden (also ££rjp,aQ nMo-
].isv . , ifiAopdrfl <T ixo/iteoda), wahrend es bei
den Fristen Ton neun Tagen vielmchr heiBt VII 10
253 ivvfjpag (psqoaiqv, dexdrf] <5« /us vvxri (lelaivfj

xtX., also zum Abschlufl, nach der audi sons't

(auch bei den siebenjahrigen Fristen) dem Griechen
geliiufigen Art, noch die'Wendetage zur typischen
Zahl hinzngefugt werden, also zugerechnet . im
crsteren Fall dagegen eingerechnet werden. Diesc
vonEoscber I 47 (vgl. iII217ff. 240. IV 111)
erkannte Tatsache bat Nilsson zu weiteren
Folgerungeii verwendet; die erstere sei die grie-
chische, ja allgemein indogermanischc, die andere20
dagegen die babylonische Zahhmg; und im An-
schlufi an den bekannten Aufsatz von v. Wila-
mowitz Herm. XXXVIII 575 entwickelt er aus
der auffallcnden Bedeutung der Siebenzahl im
Apollonkult die Annahme, daB dieser, asiati-

8chen Ursprungs, in seinen Siihneriten die sieben-
tagigen Fristen mit sich gebracht babe. Diese
eben erst aufgestellte These wird weiter gepriiit
werden iniissen; gewiB aber und seit langem her-
vorgehoben ist, daB das Vorwiegen der Sieben- 30
zahl im Apollonkult (vgl. die ausfiihrlichsten Zu-
sammenstcllungen bei Roscher II 4tf. Ill 24.
210ff.) etwas sebr Auffallendes bat. Apollon
ist am 7. geboren; ihm sind ,niclit blofl die
efidoficu, sondern auch die iibrigen fur die Ab-
grenzung und Einteilung des Mondmonats wich-
tigen Tage, namlich die vov^viat. die Sixouyviat,
die slpcddeg und die roiaxadeq geheiligt', also der 1

.',

7., 14., 20., 30. Tag?wobei das dekadische Prinzip
offenkundig wieder durchkreuzend wirkt. Lie 40
siebentagigen Fristen hat Roscher II 10ff. als

primiir gegeniiber den iibrigen Heptaden im Apol-
lontult nachzuweisen gesucbt, auch gegenuber
jenen zahlreichen Choren von 7 oder 2x7 Per-
sonen. Ganz besonders in Boiotien tritt die Sieben-
zahl stark hervor (Koscher I 63f. l\ 41 6., der
auch bier an altere apollinische Kulte denktj.
Freilich ist auch bei Dionysos, im Herakult, bei De-
meter und sonst die Siebenzahl von Bedeutung ; in
der Religion der Griechen uberwiegt iiberhauptSO
die Siebenzahl gegenuber der Neunzahl (Roscher
II 69f), woraus zuniichst auf ihre Prioritat ge-
schlossen werden mufite. Wichtig sind dann weiter
die siebentagigen Fristen in Krankbeiten t'kritische

Tage: Pvoscher I 50), die bis zum 63. Tage fort-

rollen
, und allerlei verwandte Theorien , wie sie

in den pseudohippokratischen Schriften Tlmi
sfidofiddfjuv und TIsol aaoy.&v und bei zahlreichen
Spateren sich finden: die siebenjahrigen Fristen
gehen auch hier parallel (z. B. in dem bekannten 60
Gedicht des Solon uber die Altersstufen frg. 27
Bergk), ebenso die sicbenmonatlichen (uber all

das siehe besonders Roscher III passim ; IV 69ff.).

Die Is hat in der Festschrift fur Gomperz (1902)
9 here its die Auffassung geauBert, daB mit der
Siebenzahl ein alter assyrischer (semitischer) Ein-
flufl auf die griechische Religion gegeben sei, was
dann, wie bemerkt, neuerdings speziell fur den

Apollonkultus Nils son aufgenommen hat; Da
v. Wilamowitz 1 Annahme kleinasiatischen Ur-
sprungs des Apolion viel far sieh hat, so ware
von hier aus schwerlich etwas gegen die Hypo-
these einzuwenden; aber die Tatsacbe, daB die
Siebenteilung des Kondlaufes so sehr viel bequemer
und natiirlicher ist als die Neunteilung, und viele
der von Roscher auch fur andere V«lker ver-
zeichneten Tatsachen (u. a. auch der Kampf von
Sieben- und Neunzahl bei den Kelten, s. Ro-
scher II 73f., 88ff. nach und teilweise gegen
Loth Rev. Celt. XXV [1904] 113ff.) macht wieder
zweifelhaft, ob hier wirklich an tTbertragung und
Tiicht an mehrfache spontane Entstehung zu
denken ist, ein SchiuB, zu dem auch Roscher
und Hehn gekommen sind. Dagegen scheint es
mir sehr moglich, ja wahrscheinlich , daB diese
schon vorhandene Teilung bofestigt, vielleicht
wiederholt befestigt wurde durch immer wieder
einsetzendc ostliche Einflusse, namentlich auch
bei den alten Pythagoreern, die, wie Roscher
I[ 24ff. ausfiihrt, die H.-Ijehre in auBerordentlich
ausgedehnter Weise durchgebildet haben, und
natiirlich dann seit der hellenistischen Zeit.

V. Die Reihenfolge der Gotter in der
Planetenwoche. Die Mondwoche ist ohne
Zweifel langst vorhanden gewesen, ehe man auf
den Gedanken geriet, jeden Tag der Woche mit
einem der sieben Planeten zu verbinden. Ist
doch diese Reihe selbst etwas Kiinstliches und
erst nach Erreichung einer gewissen Abstraktions-
fahigkeit denkbar (s. o. S. 2553). ,Erst nachdem
man die 7 Tage hatte, kam man darauf, sie nach
den sieben Planeten zubenennen ; die Siebenzahl ist

das einzige Band zwischen ihnen' (Wellhausen
Proleg. z. Geschichtc Israels 6 108). Diese Ver-
biudung wird man zu allererst geneigt sein, auf
babylonischem Boden zu such.cn, wo einerseits
eine Hervorbebung der siebenten Tage, anderseits
die Zusammenfassung der sieben Planeten sich
sicber nachweisen lafit und die Beachtung der
Mondviertel feststeht. Aber bei der Durehfiihrung
des Gedankens ergeben sich zahlreiche Schwierig-
keiten. Einmal sei gleich vorweg genommen, dafi

sich die Planetenwoche auch jetzt noch erst seit

dem 1. Jhdt. v. Chr. nachweisen laBt, und zwar
audi da nicht auf babylonischem Boden, sondern
in Rom. Zweitens sind es nur wenige Stellen, an
denen die Planeten als gescblossene Siebenheit
in der babylonischen Literatur auftreten (Hehn
51f.); die heilige Siebeu tritt vOllig unabhangig
von ihnen auf, sodaB der Kult der Planeten als

der weltbeherrschenden, alio anderen verdrangen-
den Siebenheit hier keineswegs etwas so Selbst-

verstiindliches ist, wie man sich zumeist vorstellt;

ist doch bis jetzt nirgendwo eine Darstellung der
.sieben Planeten als geschlossener Einheit auf
einem babylonischem Monument nachgewiesen,
wie sie so oft in rtfmisclier Zeit erscheint. Der Ge-
danke, Getter mit Tagen zu verbinden, ist zwar
babylonisch; jeder Tag im Monat soil nach Jen*
sen (a. a. 0. I 154) bei den Babyloniern seine

Gottheit oder seal Gotterpaar haben, wie auch in

Agypten (Herodot II 82) jeder Monat und jeder
Tag einem Gotte unterstand; aber hier wie dort
waren es nicht die Planetengtitter. EinKelneFflnfer-
tage des dreiBigtagigen Monats sind bei den
Babyloniern gewissen Gottero gewjdmet, ,der 5.
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dem Bel von Ekur und der Belit von Ekor, d. i.

den Hauptgflttern des uralten Kulturzentrums

Nippur', und so gebaren auch der 10. und der

25. Tag je zwei Gottheiten; aber von hier ist,

wie man sieht, nocb ein ganz nnklarer Weg,
einerseits zu dem ganz anderen System der fort-

laufenden siebentagigen Woche, die auch die

Planetenwoche voraussetzt, anderseits aber zu der

ausschlieBlichen Verteilung aller Tage in Siebener-

reihen an die PlanetengOtter. Der Gedanke setzt 10

nicht nur eine auBerordentlich auffallende Ver-

d.rangung aller iibrigen Gottheiten durch die astra-

len voraus, die sich zwar in einer Theorie, nicht

.aber im Eulte so leicht vorstellen lafit, sondern er

ist auch an sich sehr wunderlich: was hat irgend

*in Tag der Woche in hfJherem Grade mit dem
Monde oder dem Mercur zu tun, als irgend ein

anderer? In der ISatur der Dinge ist die Verteilung

4qt Wochentage an die Planeten und ihre Gotter .. _

iin und fur sich ohne den ieisesten AnlaS und Hinter- 20 ausgeschlossen. Die Ordnung der Wochentags

Planeten in der Reihe, so kommt man but Sonne;

von da ist wiederum der vierte der Mond, von da,

wenn mau die Reihe zum zweitenmal anfugt, Mars,

von da Mercur, von da, wenn die Reihe zum dritten-

mal in gleicber Form fortgesetzt wird, Iuppiter,

von da Venus. Dann geht es wieder von vorne an.

Urn jede Unklarkeit auszuschlieBen, sei die Sache

auch graphisch veranschaulicht

:

1. Saturn 2. Iuppiter 3, Mars 4. Sonne
5. Venus 6. Mercur 7. Mond

8. Saturn 9. Iuppiter 10. Mars 11. Sonne
12. Venus IS. Mercur 14. Mond

15. Saturn 16. Iuppiter 17. Mars 18. Sonne
19. Venus 20. Mercur 21. Mond

22. Satnrn 23. Iuppiter 24. Mars 25. Sonne usw.

Es ist bei dieser absoluten RegelmaBigkeit,

wie sicb jeder leicht iiberzeugen kann, jeder Zufall

grand. Es ist also einfacb das feste Schema der

sieben Planeten auf das eben so feste Gefuge einer

vorher bestehenden Mondwoche aufgepropft wor-

sen: der Umstand, daB es bier wie dort sieben

Einbeiten waren, hat das nicht nur ermOglicht,

sondern den Gedanken erst herbeigefuhrt.

DaB es sich nicht um ein allmahliches Ent-

stehen, sondern um ein einmaliges evgypa in der

Parallels von Wochentagen und Planeten handelt,

gotter beruht auf der Ordnung der Planeten nach

der Umlaufszeit, also auf einem in der Natur der

DLnge gegebenen, aber erst durch die Astronomic

zu findenden Verhaltnis. Dieses ist auch in den

antiken Erklarungen, die wir besitzen, zugrunde

gelegt. Die bekannteste ist Cass. Bio XXXVII
18; alter ist Vettius Valens, der Astrolog der

Antoninenzeit (I 10 TIeqi extclCcovqv tjzoi oafifia-

rtxrjs rjiiF.qag &jio xEtQ^)'y spatcr sind der Pap.

•dafiir spricht vor allem die vollige AusschlieBlich- 30 Leid. ed. Dieterich Abraxas 186, 11, vgl. ebd.

41, und der Astrolog des 4. Jhdts. Paulus Ale-

xandr. c. 27. Die von Schiirer a. a. O. 22f.

erwahnte Tatsacbe, daB die Ssabier (syrische

Planetenanbeter, griechisch beeinfluBt, da sie die

Sonne Hios = fjfoog nannten) gerade diese beiden

Planetenordnungen haben, erklart sich ebenfalls

aus deren notwendiger Zusammengeborigkeit.

PlutarchsAuseinandersetzung iiber den Gegenstand

., -j. i o v • a. t* -T. (quaest. symp. IV 7 dta ti zaq 6fia>vi>fiovg xolg

?
d?TS!IuSS™ .

n eg (daruber 4oSa^^ ^« ff ™ xa™ T^V lmlv6iV zd^lv'
"

6.1X svyXlayfjUva)? ugid-f-tovaiv) ist uus leider ver-

fceit, mit der eine einzige ganz bestimmte und an

sich auBerst ungefiige und auffiLllige Planeten

-

ordnung ausnahmslos die Reihenfolge der Wochen-
tage bestimmt, wahrend bei allmahlicher Eat-

stehung sich doch irgendwelche Reste von Va-

rianten, ein Schwanken zeigen miiBte. Die

Reihenfolge ist bekanntlich stets die folgende:

Saturn Sonne Mond Mars Mercur Iuppiter Venus

s. u. Abschnitt IX):

Sonne Mond Mars Mercur Iuppiter Venus Saturn.

Diese Planetenreihe laBt sich bei den Babyloniern

und Agyptern, wie sich zeigen wird, uberhaupt

nicht nachweisen, und bei den Griechen erst in

jener Zeit, wo wir auch schon die Existenz der

Planetenwoche nachweisen kOnnen. Wie ist nun

diese selfsame Reihe zustande gekommen? Eine

halbwegs tiberzeugende Ursache der Anordnung

loren; der erhaltene Titel kennzeichnet richtig

das Problem.

Erbalten sind uns aus dem Altertum ver-

schiedene Losungen der Frage. Absehen ktonen

wir von den Ausfiihrungen bei Lydus de mens.,

der fast das ganze zweite Buch (c. 4—12) der

Erkliirung des Verhaltnisses der sieben Planeten

zu den Zahlen 1— 7 widmet, in der Absicht, die

ist auch durch mythologische Envagungen nicht 50 Woche zu erklaren, die er mit dem Sonntag be-

zu flnden. Umso klarcr ist es aber, daB sie ginnt. Diese Auseinandersetzung, an deren Spitze

auf einer anderen Planetenliste beruht und aus

ihr mit raathematischer Priizision abgeleitet ist.

Sie fuBt ausschlieBlich auf der ,richtigen' Planeten-

ordnimg, wenn roan die nach der Urn la ufzeit
oder, was in der Hauptsache gleichviel bedeiitet,

nach der Entfernung von der Erde , mit diesem

kurzen Ausdruck bezeichnen will. Vom obersten

Planeten zum untersten, wie sie noch haufiger

gesagt wird, on oi zieqi Zcooodozoqv xai 'Yoidanqv

Xalbaloi xai Alyvnttoi axo zov dqiftfiov twv

Tilavrjtcov iv sfi&ofiddt rag rjusgac dvekaflov (was

auf apokryphe griechische Schriften iiber den

Gegenstand, unter persischen Autornamcn, zu ver-

weisen scheint), ist durchaus pythagoreische Zahlen-

spekulation und zitiert neben Zoroaster und Chal-

daern und Agyptern nicht bios Orpheus, Pytha-

vorkommt, als in der umgekehrten Folge, heiBt 60 goras und einzelne Pythagoreer, sondern auch

diese Reihe: spatere griechische Gelebrte wie Platon und

Aristoteles bis zu Proklos; sie kommt nicht bloB

wegen dieser heterogenen Bestandteile, sondern

auch wegen des Inhalts nicht ernstlich in Be-

tracht. Cassius Dio setzt bei Gelegenheit der

Erzahlnng von Pompeius Einnahme von Jerusalem

die Verehrong des Kronostages durch die Juden,

wo sie nicht fcampfen und daher auch die Stadt

Saturn Iuppiter Mars Sonne Venus Mercur Mond.

Diese Reihe tragi bei den Griechen den Namen
ijtzd^atvog (davon iateiniscb septixdnium, woraus

septi&odium nur verdorben ist, s. gegen Maass
TagesgOtter 20ff. Schurer Ztschr. t neat. Wiss.

I 30. 63ff.). Geht man vom Saturn zum vierten
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erobert wird, und dami die Wochentage auseinan-
der, die or von den Agyp tern ableitet, wahrend
sie bei anderen Volkern auch vorhanden seien, aber
nicht seit lange, wenigstens hatten die Griechen
nicht das geringste davon gewufit, wahrend die Pla-
netenwoche jetzt bei alien Volkern und selbst bei
den Romern tiblich und fast hergebracht sei. Er er-
klart dann, er habe von zwei Methoden gehiirt, die er
nun mitteilt, und die bride nahere Uberlegungver-

nsbir

dienen^ Die cine geht aus von& Vb^sT 2558) 10 ErSar^ZZZIZ toS^Z%££g&
gezeigten Tatsache, daB forteesetzte S^Wtn ^ n,v }^A+. "1' £ « ^?„?l:

en
?i\tT™[tmsgezeigten Tatsache, daB fortgesetzte Schritte dta

TEOoaQcav von der richtigen Planetenordnung zur
Wochentagsordnung fiihren. Er heifit das ,das
musikalische Intervall, das dta tEoadQatv (die
Quarte) genannt wird, auf die Sterne iibertragen';
an dasselbe Verfahren muB auch Celsus bei Orig.
c. Cels. YI 21 (= Cumont Text, et Mon. de
Mithra II 31) gedacht haben, der als Ursacbe fur
diese Eeihe der Wochentagsgotter, die er im
Mithraskult als xltuaE Furniwlnc ip<wii in n.™.

als harxnonisch zusammen; so bliebe nichts fibrig,
als von jeder astrologischen Herkunffc abzusehen
und die Wochentagsordnung rein pythagoreisch-
mathematisch zu erklaren. Das ist angesichts
ihres Fehlens in der pythagoreischen Philosophie
und direr handgreiflichen Verbreitung durch die
Astrologen gam unwahrscheinlich. So kann diese
Erklarung nicht befriedigen; man fiihlt, daB dieser
Schritt dta, TeoaaQajv eine nachtraglich aufgedrangte
hWlitm-ncr liorlon+tt+ Aln /\!« ***,— T tt...i.-u •

nur beniitzt, um es in pythagoreischer Weise zu
erklaren. Wie man das Spiel mit den Quarten
dann weiter fortsetzte, zeigt ein Astrolog aus un-
bekannter Zeit, Zenarios: Catal. codd. astr. 1 176f •

vgl. dazu Boll Ztschr. f. Assyr. XXV 375.
Die andere Erklarung, die Cassius Dio und

ebenso schon liingere Zeit vor ihm Valens gibt,
ist dagegen wirklich astrologischen Urspruhgs.

,r ,, T
- -— ,

•——b"&««^! ^ <=± "« >Han zahlt die Stunden des Tages und der
Mithraskult als xXtfia? htrdxvloSi jedoch in um- 20 Naeht von der ersten an und gibt diese demr ~T» ^^^^«»* v ^i. J'3

1 JVUUVJ1 t±± tiii*-

gekenrter Ordnung von Saturn bis Sonne nach-
wies, fiovotHovg loyovg anfuhrte. Man kann diese
Eeihe dta zsoodgcov bequem mittels des Hepta-
gramms veranschaulichen

:

Saturn, die zweite dem Iuppiter, die dritte
dem Mars, die vierte der Sonne, die funfte der
Venus, die sechste dem Mercur und die siebente
dem Mond gemafi der Ordnung, welche die
Agypter den Planetenbahnen anwiesen (also nach
der richtigen Planetenordnuug ; ob die alten
Agypter diese gekannt haben, s. u. S. 2564) und
fiingt immer wieder von vorne an, bis man alle
24 Stunden durchgegangen hat. Man findet dann,

30 daB die erste Stunde des folgenden Tages auf
die Sonne fallt. Verfahrt man mit den nachsten
24 Stunden auf dieselbe Weise, so trifft die erste
Stunde des dritten Tages auf den Mond und fahrt
man so fort, so wird jeder Tag den ihm zu-
kommenden Gott erhalten'. Die o. S. 2558 ge-
gebene Liste zeigt das anschaulich. Dieses System
ist nicht etwa, wie es nach Zimmern u. a. fast
scheinen mochte, eine Singularity bei Cassius
Dio, sondern es ist die auch sonst verbreitete

40Lehre von den xokevavjes (,die den Tag drehen,'
TagesgOttem) undStejiovzeg (Stundendurchwal tern,
Stundengottern), die genau in der gleichen Weise
an den angeftihrten Stellen bei Val. und Paul.
Alex, stehen; weiterhin z. B. Wessely Gr. Zauber-
pap. (1886) 58, 5431 ; Catal. codd. astrol. IV
99, 2. VII 88, 5 usw. 114, 14. 20. VIII 3,
144 [in einem mittelgriechischen Textej usf.).
Hier sind somit nach der Ordnung der Umlaufs-
zeiten zunachst die Stunden verteilt; wenn man

Ein Heptagramm, aber. wie wohl zu beachten ist,

ohne Planetenzeichen oder Namen, ist auch auf
babylonischem Boden von Hilprecht Explor. in.
Bible Lands 530 gefunden worden, abgebildet z. B.

Astr. 2 1909. Da aber kerne Erklarung beigegeben 50 aber jedesmal den Planeten der ersten Stunde
ist, so wissen wir mcht, welchem Zweck das dienen des Tages in ganz natfirlicher Weise zugleich den
sollte; daB an Planeten oder gar an die Wochen-
tagsplaneten zu denken sei, davon fehlt die leiseste
Andeutung, sodafi Hehn 53 mit Eecht ablehnt,
es fur die vorliegende Frage zu gebrauchen. Immer-
hin liefie sich einwcnden, daB spatere griechische
Pythagoreer in Anlehnung an diese auf babyloni-
schem Boden nachgewiesene Figur die Sache so
konstruieren mochten. Aber man sieht nicht recht

ganzen Tag mit beherrschen lieB, so ergab sich
die Eeihe der Wochentagsgotter. Dieser Weg,
von den nach der Umlaufszeit geordneten Stunden-
gottern zu der Reihe der Wochentagsgotter zu
kommen, ist so einfach, und zugleich mit der
fortgesetzten Neigung der Astrologen, die gleichen
Zahlen mfiglichst vielseitig wirksam zu machen
{a. z. B. Boll Sphaera 332tf.) so trefflich im Ein-

ein, wie auf dem Weg astrologischen Denkens die60klang, daB sich nicht zweifeln laBt, daB in der
Planeten gerade zu einer Konsonanz (die Quart
ist das kleinste konsonierende Intervall, vgl.
Stumpf Geschichte des Konsonanzbegriffes, Abh.
Akad. Munch. I. a. XXI 1, 38) gefiihrt worden
seui sollten: klingt doch die Art der Planeten,
von denen zwei, namlich Iuppiter und Venus gut,
zwei, Mare und Saturn, bOse, die anderen ver-
schieden sind, fur die Astrologen nichts weniger

Tat auf diese Art die Wochentagsreihe entstanden
ist. Die erste, ,musikalische' Erklarung (Sia xeo-
odgmr) ergibt sich dann ganz von selbst: die
erste Stunde des folgenden Tages ist, vom vor-
hergehenden ab gezahlt, die 25. ; also (7xS)+ 4.
Bemerkt sei noch, daB das von Jeneen a. a. O.
I 156f. geaufierte Bedenkeu gegen die Ableitung
der Planetentage von den FUnetenstanden ganz

2561 Hebdomas Hebdomas 2562

und gar nicht begrflndet ist: der Beginn mit Diese Annahme ist weiterhin aufgenommen von
Saturn kann fur den nicht das mindeste Auf- H. Winckler Altorient. Forsch. II 367f. DTI

fallige haben, der die griechischen Planetenlisten, 186ff. ; nicht abgelehnt, wenn auch ebensowenig
namentlich bei den Astrologen fast immer mit bestimmt angenommen von Zimmern a. a.

Saturn beginnen, d. h. eben von der obersten 0.622; weiter verteidigt von Hommel Aufs. u.

Sphare zur Erde herunterlaufen sieht. Abh. 446ff. Hilprecht Anniversary Volume (1909)
VI. Die Planetenordnungen bei Baby- I70ff. Dagegen wurde sie abgelehnt von Kug-

loniern, Agyptern, Griechen. Ist es durch ler Sternkunde I 220. II 77ft; in der Ztschr.

die vorhergehenden Ausfiibrungen sicher gewor- Anthropos (1909) 477ff.; Im Bannkreis Babels
den, daB erst auf Grundlage der ,richtigen' Pla- 10 94ff. Auf die noch strittigen Details kann hier

netenordnung nach den Umlaufszeiten die Wochen- nicht eingegangen werden (gegen Wincklers
tagsreihe geschaffen werden kann — ja man darf und Homm els Heranziehung der Liste IV K 33
wohl weiter sagen, dafi sogar ein gewisses allge- vgl. jetzt Kugler Im Bannkreis Babels 89ff.,

meineres Bekanntsein dieser Eeihe vorausgesetzt gegen Hommels u. a. Hinwcis auf eine Ent-
werden muB — so muB nun zunachst untersucht deckling von Ungnad [Ztschr. f. Assyr. XXII
werden, wo und wann diese richtige Planeten- 13ff.] s. Kugler Sternkunde II 78ff.); aber die

ordnung sich zuerst nachweisen laBt. Es ist das ganze Vertauschungshypothese stofit sich an der
umso notiger, als in weitverbreiteten Wcrken Tatsache, daB Kaimanu ,der Bestandige' niemals
dariiber zum Teil irrige oder verwirrende Mit- ein Name fur den Mars, sondern nur fur den
teilungen gegeben sind ; sachliche Vollstandigkeit 20 Saturn gewesen. sein kann : das Wort assidue fer-
wurde angestrebt, um die unbequeme Halbteilung tur bei Hygin. astr. IV 18 , das, im Gegensatz
des Materials auf die Art. Hebdomas und Planetae zu pervolat ftir Mars, die langsame Bewegung
zu vermeiden. des Saturn in tjbersetzung des babylonischen Ter-

A. Babylonische Planetenordnung. minus bezeichnet (s. Boll Ztschr. 1 Assyr. XXV
a) Abschrift einer sumerischen und baby- 373, 1), beweist, daB auch der spatbabylonischen

lonisch-assyrischenListeIIE(awlinson)48,48 Zeit der Sinn des Wortes Kaimanu noch gegen-
—54(EuglerSternkundeI9ff.; vgl. Jensen Ztschr. wartig war. Wr

enn aber nur die Vertauschung
f. deutsche Wortforschung I 155. Zimmern bei der Namen von Iuppiter und Mercur an sich als

Schrader KAT3 622 [unter Buchstabe A]): zulassig zugegeben werden konnte (womit uber

Mond Sonne Iuppiter Venus Saturn Mercur Mars. 30 die Haltbarkeit des versuchten Beweises nicht

Die Reihe (Zeit der Abschrift ca. 650 v. Chr.) ist so ff
u
,
rtcil* ^

in 8°Uk s° er^e sich
v
in der

Q^Bte

geordnet, daB die zwei groBen Himmelslichter am ») die
,

E
^
he

:

™on
{

Sonne Mercur Venus Saturn

Anfang stehen; iiber die noch sehr unsicheren loiter Mars, die ebensowenig nach den Umkufs-

Griinde, die sich fur die Aufeinanderfolge der feiten geordnet ware, wie die m den neubaby-

Planeten vermuten lassen, s. Kugler a. O. I 16.
lomscnen lexten.

b) Babylonische Teste (Kugler I 13) um $ ,

Beme
£
kt seL

'
«J

afi $e Ll
^
te

,
IIX ? b

$J'
700 und um 550 v. Chr.:

l J -61 (neuherausg. Cuneiform Texts vol XXVI
T ., TT , , r , r pl. 45) keineswegs, wie Koscher behauptet
Iuppiter Venus Saturn Mercur Mars (Myth ; Lex m^ unter Berufung auf/au .

Also die gieiche Eeihe wie in a), nur mit Weg- 40 dissin stud z 8emit Rel j 233)) eine Planeten ,

lassung von Sonne und Mond. reihe in der Aufeinanderfolge nnserer Wochen-
c) Spatere, neubabylonische Teste von tagsgOtter enthalt, sondern sieben maSu, nach

400—7 v. Chr. : Jensen (Ztschr. f. Assyr. I 259 Anm.; vgl. Kos-
luppiter Venus Mercur Saturn Mars. mo I. 144ff.) sieben Paarsterne; sicherlich aber

Hier ist also lediglich Saturn vor Mercur getreten. nicht sieben Planeten, sondern u. a. mindestens
Diese drei oder eigentlich nur zwei nur wenig 3x2 Fixsterne und dazu noch den Regulus

versohiedenen, in keiner Weise auf die Umlaufs- (gtttige Mitteilung von C. Bezold). Diese Liste
zeit Kucksicht nehmenden Anordnungen, die viel- ist also hier iiberhaupt auszuschliefien.
mehr (vgl. Boll Ztschr. f. Assyr. XXV 372ff.) mit y) Zum "Oberdrufi oft werden die Farben baby-
der Anordnung nach der Umlaufszeit durchaus 50 lonischer Bauwerkc als Beweis fur die babyloni-
inkommensurabei sind , sind die einzigen, die sche Herkunft der richtigen Planetenreihe ange-
sich bisher auf babylonischem Boden wirklich fiihrt, aber mit Unrecht. In Betracht kommen
nachweisen lassen; alle anderen sind lediglich 1. die Angabe des Herodot I 98 iiber die
Hypothesen oder besser gesagt Postulate. Mauerzinnen von Ekbatana; diese hatten von

a) Um die seltsame alte Eeihe a), die so gar innen nach aufien folgende Farben: golden, sil-

keinen astronomischen Hintergrund besitzt, der bern, sandelfarben, blau, purpurrot, schwarz, weiH.
Ordnung nach der Umlaufszeit naher zu bringen, Unter der — keineswegs feststehenden oder be-
hat Hommel Aufs. und Abh. 377 (= Aus- weisbaren — Voraussetzung. die Siebenzahl sei

land 1891, 383) seine ,Vertauschungshypothese' hier durch die Planeten bestimmt und ebenso die
aufgestellt: Mercur und Iuppiter, andererseits 60 Farben, hat Eawlinson History of Herod. I 242.
Mars und Saturn sollten in sptiterersZeit ihre II 58Sf. hier die Ordnung der Wochentage finden
Namen vertauscht haben, womit sich aann die wollen: Sonne Mond Mars Mercur Iuppiter
Eeihe Mond Sonne Mercur Venus Mars Iuppiter Venus Saturn. Aber der erste Blick lehrt, daB
Saturn, d. h. — abgesehen von der auch spater Venus unmOglich mit schwarz, Saturn mit weifi

ja haufigen Vorwegnahme der zwei groBen Him- geglichen werden kann (Iuppiter liefie sich etwa
melslichter — die Eeihe nach der richtigen Um- mit dem Erz, also mit purpurrot, zur Not zn-
laufszeit der Planeten in der altbabylonischen Phv sammenbringen) ; vom nbrigen hat nichtp als golden
netenordnung ganz von selber heransstellen wurde. and silbern = Sonne und Mond eine Wahrschein-

P a«ly-Wis»ow*-Kroll Til 81
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lichkeit, die aber naturlich noch nicht das ge-

ringste fur weitere Planetenfarben beweist. Ein
Umstellen bei Herodot, wie es z. B. Bousset
Arch. f. Relig. HI 240 befurwortet, ist Will-

kiir; obendrein seheinen die Farben der erhaltenen

untersten Etagen des Etagenturms von Khorsa-
bad in ihrer Reihenfolge genau den en von Ekba-
tana bei Herodot zu entsprechen. Der durch
Celsus bei Orig. c. Gels. VI 21 (vgl. Cumont
II 31 undl 117f.) fur den Mithraskult bezeugte

Vergleich der Planeten mit sieben Metallen (in

der xi.Tf.iat; $jtta7wi.og) ist wieder nur um den
Preis tur Herodot verwendbar, daB man bei Cel-

sus eine Verwechslung deT Metalle des Ares

und des Hermes annimmt, was umso unwahr-
scheinlicher ist, als Celsus eine ausfiihrliche

Begriindung auch fiir sie beigegeben bat. So
haben Jensen Ztschr. f. d. Wortf. I 157f. und
Hehn a. a. 0. 50 mit Recht diese ganze Hypo-
these abgelehnt. Wollte man aber mit Zim-
mein a. a. 0. 624 als die Reihe der Planeten
(E bei Zimmern) Sonne Mond Iuppiter Mercur
Mars Saturn Venus ansehen, so ist docb War,
daB diese Reihe mit der der Wochentagsgotter
ganz inkonxmensurabel ist. Da sie obendrein auf

rein willkiirlicher Gleichsetzung einzelner Farben
mit Planeten beruht (sandelfarben mit Inppiter

und blau mit Mercur) , so ist sie uberhaupt als

unbegriindet zu streichen.

2. Die Stufen des Tempelturms Ezida, des

Nebotempels von Borsippa (Abbildung der Ruinen
bei Ro scher Myth. Lex. Ill 54) sollen nach
Rawlinson IRAS XVIII ISff. folgende Farben
gehabt haben (denen gleich die Planeten, die

Rawlins on darin fand, beigesehricben sind) und
zwar von oben(!) nach, unten:

Mond siibern

Mercur dunkelblau

Venus weiBgelb

Sonne golden
Mars rosenrot

Iuppiter braunrot

Saturn. scliwarz

Das ware die Reihcnfolge nach der Umlaufszeit
— sonderbarerweise freilicb der erdennachste Pla-

net zu oberst. Allein erstens ist, wie Jensen
Kosmol. d. Babyl. 143 bemerkt, die Farbung der

Stockwerke zum grofien Teil nur vermutet; und
nach Op pert Expe'd. en Mesop. I 206ff. lagen

die Planeten hier vielmehr in folgender Reihe (der

Reihe der Wochentage) zugrunde:

Sonne Mond Mars Mercur Iuppiter Venus Saturn.

Angesichts dieser enormen Widerspriiche und des

schwachen Fuudamentes mufi man mit Jensen
a. a. 0. I 158 sich bescheiden, daft ,sich aus den
Truromem des Nabutempels nichts Sieheresheraus-

lesen lafit'. Dab man auch Vierstufenturme ge-

baut hat, wobei jeder Gedanke an die Planeten-

zabl fernzuhalten ist, sei hier nach Hehn a. a.

0. 13 noch angefugt.

Das Ergebnis dieser Nachpriifung ist somit:

es ist bei den Babyloniern we der die Reihe der

Wochentageplaneten (F bei Zimmern) unmittel-
bar, noch die Reihe der Planeten nach der Um-
laufszeit (C bezw. D bei Zimmern), noch die

lediglich durch die Vertauschungshypothese postu-
lierte Reihe B (Anordnung nach der Umlaufs-
zeit, aber mit Voranstellung der Himmelslichter,

also Sonne Mond Mercur Venus Mars Iuppiter
Saturn), noch endlich die wieder nur postulierte
Reihe fur die Mauerzinnen von Ekbatana (E bei
Zimmern) nachgewiesen : nur die Reihe A mit
ihrer spatbabylonischen Variante ist als babylo-
nisch erwiesen. Solange also kein neues Material
aus frUherer oder spaterer Zeit auftaucht, wird
man gegenuber alien A

rersuchen, die Sachlage zu
verschieben und fur ein halbes Dutzend von un-

10 zulanglichen Halb- und Viertelsbeweisen die Gel-
tung ernes ganzen Beweises zu fordern, daran
festhalten miissen, daB sich die Wochentagsreihe
unmittelbar aus Babylon nicht ableiten laBt.

DaB die Reihe nach der Umlaufszeit nur den
Heutigen die selbstverstandliche ist, hat Bouch e"-

Leclercq a. a. 0. 105 sehr klargezeigt: derAstro-
logie muBte die Bewegung aller Sterne auf e iner
Flache vielmehr weit lieber sein, wie sie, wenn
Aet. II 15, 1 recht bericbtet, noch sogar Xenokrates

20 im Gegensatz zu seihem Meister Platon annahm.
Die Wochentagsreihe aber in ihrer absoluten
Kiinstlichkeit ist ganz und gar abhangig von der
nach der Umlaufszeit; ware die erstere auf baby-
lonischem Boden durch eine irgend verbiirgte

Liste gesichert, so ware es so ziemlich auch die

nach der Umlaufszeit Aber bis jetzt haben wir
weder die eine noch die andere in irgend einem
Exemplar.

B, Die agyptische Planetenr eihe
30 (Brugsch Thes. inscr. Aegypt. I 63ff.; ders.

Agyptologic 335ff. Bouche'-LeclercqL'astr. gr.

64, 1 scheint hier Brugsch miBverstanden zu
haben).

a) In Grabern und Tempeln der XIX. und
XX. Dynastie (A—D i bei Brugsch):

Iuppiter Saturn Mars Mercur Venus.
Jedoch in einem Verzeichnia der Konigsgraber

von Bab-el-Moluk (D 2 Brugsch):
Saturn Mars Iuppiter Mercur Venus.

40 b) In der griechisch-romischen Epoche ver-

schieden; in Edfu (E):

Venus Mercur Saturn Iuppiter Mars,

in Dendera (Pronaos: F, G):

Saturn Mars Iuppiter Venus Mercur,

auf dem Deckel des Sarkophags des Heter (J) die

gleiche Reihe wie in der XIX. und XX. Dynastie

:

Iuppiter Saturn Mars Mercur Venus.

Dieselbe Reibe umgekehrt auf den Stobartschcn

Plan etentafein (K).

50 Hier ist also ebenfalls nirgendwo eine Anord-

nung, die sich an die Umlaufszeit halt. Auch
ist es bemerkenswert, daB in der festen Anord-

nung der alteren Zeit (Iuppiter Saturn Mars
Mercur Venus) keine Anlehnung an die alte baby-

lonische Ordnung (Iuppiter Venus Saturn Mercur

Mars) zu finden ist. Auf den Tierkreisen in Den-

dera (Zeit des Tiberius) sind die Planeten nach

festen astrologischen Gesetzen angebracht (Boll

Sphaera 233ff.: auf dem rechteckigen Tierkreis

00 nach dem System der himmlischen Hauser, auf

dem runden nach dem System der vyatfiaTa);

hier sind also besondere Forderungen der Astro-

logie maBgebend, sodaB man die ohnehin spaten

Bilder nicht gebrauchen kann, um eine spezielle

agyptische Planetenordnung (H bei Brngsch)
zu ermitteln. EbenBowenig lassen gie sich ver-

werten, um die Entstehung dieser Lehre auf

agyptisehem Boden zu erweisen; dann m&fiten
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wir vielmehr die Planetenreihe gerade auch vor-

her und aufierhalb dieser spaten astrologischen

Denkmaler erwarten.

Ein von Spiegelberg OLZ 1902, 6ff. publi-

aiertes demotisches Ostrakon (etwa 1. aachchristl.

Jhdt.) hat folgende Reihe der fiinf ,Lebenssterne':

Saturn Mars Mercur Venus Iuppiter,

es ist im Grande die alte Reihe, nur daB sie mit

Saturn statt mit Iuppiter begonnen wird, was
wohl EinfiuB der griechischen Ordnung nach der 10

Umlaufszeit ist.

€. Die griechischen Planetenordnungen.
Wir kOnnen fur die griechischen Planeten-

ordnungen leider erst seit Platon Genaueres sagen.

Wie iibel cs mit der Exaktheit der babylonischen

Beobachtungen stand, die die iomsche Natur-

philosophie zugrunde legte, ergibt sich aus der

"Dberlieferung (Aet. plac. II 15, 6), daB Anaxi-

mander zu oberst die Sonne, dann den Mond,
dann Fixsterne und Planeten anordnet: das ist 20
im Einklang mit der Nachricht bei Diodor. II

30, 6, wonach die Chaldaer die Fixsternsphare

unter die der Planeten gestellt haben (vgl. o.

Bd. VI S. 2413; neuerdings Eisler Weltenmantel
und Himmelszelt 90, 4, wo Hinweise auf die gleiche

Anordnung bei den Persern gegeben sind); von Wich-
tigkeit scheint es mir, daB beiVirolleaudTVastrol.
Chald., Textes cune"if. Istar n. XXI 86ff. die

Faile erwahnt werden, wo der ,Wagenstern* im
Monde (oder in seinem rechten und linken Horn) 30
steht: das zeigt deutlich, daB nicht bloB die

Perser, sondern auch die Babylonier wirklich die

wahre Stellung des Mondes zu den Fixsternen

zu der Zeit nicht kannten, wo jener Text aufge-

zeichnet wurde, Uber Parmenides, fur den die

doxographische Nachricht (Aet. II 15, 7) dieReihen-
folge, von oben nach unten, Venus, Sonne, Sterne

behauptet, vgl. die AuBerung von Diels Herm.
XXXV 201. Nach Leukippos war die Sonne zu

oberst , der Mond zu unterst , dazwischen die 40
iibrigen Sterne (man kann nicht sagen, ob bloB
die Planeten oder auch die Fixsterne dazwischen
anzunehmen sind, s. Diog. Laert. IX 33). Es
ist sehr merkwiirdig, daB Lydus de mens. II 6

p. 23, 17 W. hervorhebt, daB ,Zoroaster' (s. o.

S. 2558, 5 Iff.) die Sonne ago xibv dnlavtov rdzrot, im
Gegensatz zu den Griechen, fiir die sie ein Planet

sei: in diesem Pseudepigraphon ist also doch
wohl die Sonne ebenfalls zu oberst gesetzt gewesen,
dann erst die Fixsterne und Planeten. Bei De- 50
mokrit sind die drei Gestirne Sonne, Venus, Mond
herausgehoben aus der Zabl der iibrigen Planeten,

was babylonischer Religion {vgl. z. B. die bab}-
lonischen Grenzsteine mit den drei Symbolen des

Halbmondes, der Sonne und des achtstrahligen

Venussternes) entnommen ist (Cumont N. Jahrb.

XXVII 3). Wcnn auf die doxographische Uber-
lieferung VerlaB ist (Aet. II 15 Diels), so miiB-

ten bei Demokrit die Fixsterne zu oberst, dann
die Planeten, dann Sonne Venus Mond kommen, 60
da in dem ganzen Planetenkapitel die Reihe
von oben nach unten gezahlt wird ; vgl. unten
S. 2569f.

Die Schrift sieqi ipdoftddojv, die (unter Ver-
schweigung der Planeten oder in Subsumierung
unter die Fixsterne) so ordnet: Feuerkreis, Fii-

aternsphare, Sonne, Mond (Roscher V 54ff.),

macht darin keinen altertumlicheren Eindruck als

etwa Demokrit; aber der Verfasser ist wiUktlriich

genug, selbst die Venus einfach zu iibergehen.

Die griechischen Planetenordnungen sind, seit

wir voile Reihen kennen, im Grunde nur Varian-
ten der Ordnung nach der Umlaufszeit; der

Hauptunterschied wird nur dadurch gebildet, daB
die Himmelslichter (t« (pwra, d. h. Sonne und
Mond) aufierhalb der Reihe stehen, oder in sie

aufgenommen sind. Wie kennen folgende Ord-
nungen (ich gebe die Belege, soweit sie von
einiger Bedeutung sind, unter Absehen von dem
groBeren Teil der fiir unsere Zwecke minder wich-

tigen Materialien, die Ro scher Myth. Lex. Ill

2531 = Ro scher III 170f. vorlegt)." Zusammen-
stellungen solcher Art, nicht immer korrekt, bei

Forbiger Handbuch der alfcen Geogr, I 520f.

Schmekel Philos. der mittl. Stoa 283. 463f.

Bo us set Arch. f. Relig.-Wiss. IV 238f. Dreyer
Hist, of the planet, syst. 31. 44. 129f. 169f.

Hultsch o. Bd. II S. 1833f. {zum Teil unrich-

tig!). Bouche-Leclercq a. a. O. 64, 1. 104ff.

Tannery Rech. sur Thist. de l'astr. anc. 261ff.

1. Die philolaisch-platonische Reihe:
Mond Sonne Venus Mercur Mars Iuppiter Saturn.

Sie ist mit voller Sicherheit bezeugt seit Platon

Tim. 38C-D, wo allerdings nur die Ordnung der

unteren Planeten bis Mercur ausdrucklich ausge-

sprochen wird. Das gleiche ist ohne Namens-
nennung auch in rep. 616 Ef. zu verstehen; s.

auch Kroll Procl. in rempubl. II 413. In der

Epinomis, die jedenfalls als Zeuge fiir die Schul-

meinung gelten darf, steht 987 C ausdrucklich die

richtige Ordnung auch der oberen Planeten; iibri-

gens erklart Ptolem. synt. IX 1 (II 206, 19

Heiberg), daB diese letztere a^sbov siaqa naot roTg

jiQcozotg jAa§rjfjia.Ttxoi£ avfiJi£(po>vr}fi£va sei. Bei

Aet. II 15 wird fiir Platon, wo tatsachlich Tim.
38 D die Ordnung von Venus und Mercur sogleich

umgekehrt ist, wahrscheinlich eben deshalb die

Anordnung Mercur Venus behauptet; dieselbe bei

Achill. p. 42, 30 ; vielleicht auch bei Mart. Cap.

VIII 851; vgl. auch v. Jan Philol. LII 18.

Ob diese Ordnung fur Anaxagoras bereits an-

zunehmen ist, bleibt leider aus Eudem. frg. 98
bei Procl. in Tim. 258C ganz zweifelhaft (eigent-

lich ist nur das nahere Verhaltnis von Sonne
und Mond hier bezeugt). Die Angaben iiber die

Pvthagoreer gehen auseinander: nach Alex. Aphrod.

iri Metaph. I 5 (Schol. Arist. ed. Brandis 540b 2)

ist von den Pythagoreern unter den 10 um den

Herd des Weltalls sich bewegenden Korpern die

Sonne an den 7. Platz gesetzt; sie steht also

zwischen den Planeten und dem Monde, und da-

zu stimmt Phot. cod. 249 {p. 439 b 23), jedoch

hat hier die Venus, wie oftcr, mit dem Mercur

den Platz gewechselt, wie denn auch sonst die

Stelle keinen ganz alten Eindruck macht (vgl.

Ptolem. II 154 ed. Heib.). Ausdrucklich ist aber

fur Philolaos bei Aet. H 8, 7 die Folge Planeten,

Sonne, Mond bezeugt : das ist also sicher Platons

Vorganger (die Stelle Eudemos frg. 95 = Sim-

phc. de cael, 471, 5 Heiberg rrjv zijg deocoig rd-

t~iy elg xovg IIvdayoQsiovs drcMpEQoyv lehrt leider

nichts Genaueres daruber, an welche Ordnung zu
denken sei). Dem Platon folgen Eudoxos (Procl.

ebd. 257 F, auch auf dem Eudosospapyrus); ebeu-

so Kallippos (s. Aristot. met. 1073 b 32); Aristc-

teles {s. die zwei gleichen SteUen) ; Chrysipp (von
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oben nach unten Diels Dosograph, 466, 10);
Eratosthenes (Theo Smyrn. ed. Hiller p. 142, 7,

vgl. Scam ek el 464); soweit anf Hippol. IV 8
VerlaB ist, auch Apollonios von Perge und Archi-

medes ; die astronomische Inschrift von Keskintos

anf Rhodos IG XII 1, 913, s. Hultsch o. Bd. II

S. 1851; Ps. Aristot. u. xdo/j.ov 392a 23 (geord-

net von ohen nach unten, vgl. Capelle N. Jahrb.

XV [1905] 29,4); Achilleus c. 17 (ebenfalls von
ohen nach unten). 'Eviois unter den Mathema-
tikern wird sie zugeschrieben von Ptolemaios a.

a. 0.; ebenso nach Aetios II 15 xwv fta&tiftan-

xmv nvss w? niaxoov
,
wobci abcr nach ihm

Mercur und Venus die Stelle tauschen.

Dieses System — jedoch ebenfalls mit der

von Aet. II 15 fiir Platon angenommenen Variante,

daB der Mercur nach der Sonne steht, dann erst

Venus — wird von Macrob. sonrn. Scip. I 19, 2

den Agyptem zugeschrieben ; auf die § 5 ihnen
ebenfalls beigclegte spezielle Bewegung von Mercur
und Venus um die Sonne ist hier nicht der Ort
einzugehen (vgl. Dreyer 130: his testimony
is quite worthless).

2. Die Eeihe nach den (weitesten) Ent-
fernungen der Planeten von der Erde,
zugleich die Ordnung, die der Umlaufszeit
[Niiheres dariiber im Art. Planetae] entspricht

(hier kurzweg die r i c h t i g e genannt)

:

Mond Mercur Venus Sonne Mars Iuppiter Saturn-

Es ist leider sehr sender, mit einigcr Bcstimmt-
heit festzustellen , wann diese Planetenordnung
aufgekommen ist. Vor dem 2. JMt. v. Chr. lafit

sie sich nicht fest nachweisen, Sie wird dem
Pythagoras zugeschrieben, als Grundlage seiner

Spharentheorie, von Plin. II 84 und Censor. 13,

3f. ; vgl. auch Plut. de an. procr. 1028B, wo
die gleiche Reihe der vier untercn Planeten als

pythagoreisch steht, und die vollstandige Eeihe

in Verbindung mit harmonischen Verhaltnissen

bei Hygin. IV 14 (p. 116, 26ff.): genannt sind

hier bloli nonnullt; Martian. Cap. II 169ff. Allein

jene Spharentheorie bei Hygin, Plinius, Censorin,

Martian ist sicher spater als Eratosthenes
1

Erd-

messung (Tannery Rech. 324; er schreibt sie

[330] freilich nur durch Vennutung dem Hypsi-

kles um 170 v. Chr. zu). Ptolemaios synt. IX 1

(II 207, 2) legt die Reihe ausdrucklich ,den Alteren

unter den Mathematikern' bei; vgl. dazu ratio

mathematicorum bei Cic. de div. II 91; xivkg

zcor IlvdayoQ£La)v nennt Theo Smyrn. 138, 10
Hiller. Aber selbst fur Archimedes steht sie

trotz Macrob. somn. Scip. I 19, 2. II 3, 13 keines-

wegs fest, weniger wegen Cic. de rep. I 22 als

wegen der entgegenstehenden Angabe bei Hip-
polytos (s. o. Z. 3). Wenn sie bei Apollonios
von Perge (vgl. Tannery 261) und Hypsikles
ebenfalls noch recht unsicher bleibt, so ist sie

nicht einmal dem Stoiker Diogenes von Babylon
(ea. 160 v. Chr.) mit Toiler Sicherheit aus Cic.

de div. II 91 zuzuschreiben ; immerhin wird sie

fiir ihn recht wahrscheinlich (Cumont Theol.

sol. 472, 1). Dann folgt zunachst Petosiris-

Xechepso (ca. 150 v. Chr,) , nach Plinius II 88
[= frg. 2 Riess: die Corruptel andert an der
Sache nichts] ; weiter Geminos, wohl unteT Sulla,
I 1 p. 13 Man., der die Reihe von oben beginnt:
Alexander Ephes. [nicht Aetolus, vgl. o. Bd, I
S. 1448] in Hexametem bei Theon Smyrn. p. 139f.

Hill. Bei Cicero steht die Reihe de rep. VI 17
[daraus entlehnt bei Firm. Mat. math. 1 10, 14, s.

Philol. LXIX 170]; de div. II 91. Manilius hat
sie in zwei Verse gebracht I 811f., die Breiter
mit unzulanglichen Grunden verdachtigt (aus Y
2f. ergibt sich keineswegs mit SicheTheit das
platonische System ; V 6f. sind wohl zu streichen).

Dann haben die obige Reihe , die immer mehr
dominiert, Vitruv IX 1, 5, Philo qu. rer. div. her.

10 c. 45 (III 15, 17 Wendl., aber mit dem auch
sonst begegnenden und begreiflichen Platzwech-
sel von Venus und Mercur); Plin. n. h. II 32ff.

Ptolemaios erklart sie fiir die mftavG>xsQa (a. a.

0.); s. auch Tetr. IV 10 (Ordnung der Alters-
stufen darnach), und die Inschrift des Ptolemaios
hn Kanobostempel (Serapeion) in Alexandria (ed.

Heiberg II 149 if.). Von Spateren seien genannt
Kleomedes I 3 (p. 31 , 18 Z.) , Nicomachus c. 3
(s. Jan Philol. LII 17ff. Th. Reinach Rev. d

20 e't. gr. XIII 432ff.), Chalcidius c. 72 , Iulian. imp
or. IV 146 D (s. Dreyer 169, 4), Proklos in

remp. II 220. 21 Kroll, Nonnos V 69ff. XLI 340ff.

Auch im Poimandros (Reitzenstein p. 336, 11)
liegt diese Ordnung zugrunde.

Dieses System hat ohne Zweifel dem spateren
Altertum deswegen vor allem eingeleuchtet, weil
es der Sonnentheologie , die Cumont a. a. 0.
dargestellt hat, die Grundlage gibt, "indem Sol
hier in die Mitte tritt und die anderen Planeten

30 zu 6oqv(p6qoi dieses fiaadevs werden (vgl. iibri-

gens schon das bekannte Gedicht, mit dem die
Athener den Demetrios PoLiorketes begruBten,.

Athen. 253 E). Aber ob es erst um 200 v. Chr.
entstanden ist, kann nach dem schwerwiegenden
Zeugnis des Ptolemaios, der es alter nennt als

das andere, nicht als sicher gelten [trotz Hultsch
o. Bd. II S. 1856f.] ; der Gedanke an vorplatonische
Pythagoreer drangt sich vor, obwohl er nicht zu
beweisen ist. Bei Macrobius (I 19, 2) heiBt das

40 System das des Archimedes und der Chaldaer
(vgl. auch Cumont a. 0. 451, 2); es wurde
daraus gefolgert werden konnen, daB es spatere

,Chaldaer' (n a c h Archimedes, wenn anf die Ord-
nung bei Macrobius etwas zu geben ist) unbe-
stimmter Zeit, wohl der letzten Jahrhunderte v.

Chr.
,
gewesen seien , die die Lehre wenn nicht

crfanden, so doch vertraten, d. h. Astrologen:

und in dei Tat ist dieses System das von der
Astrologie rezipierte und in ihr herrschende.

50 Eine ganze Reihe von Astrologen sehr verschie-

dener Herkunft nennt es ausdrucklich: Ptolemaios,.

Antiochos Athen., Paulus Alex. c. 27, sein Kom-
mentator Heliodor (Catal. codd. astr. VII 113r

27), Iulian. Laodic, Rhetor. Aegypt. , zwei Ano-
nym., die ebd. 213 zusammengestellt sind, auch
der Anonymus bei Ludwieh Max. 121, 23 haben
diese Ordnung: Proklos zitiert (in Tim. 258 C.

280 B; in remp. II 220) Iulian den chaldaischen

Theurgen. Ganz im Einklang mit dem Vor-
60 kommen bei Nechepso-Petosiris heifit aber dieses

,chaldaische' System bei Cass. Dio XXXVTI 19

und Achilleus c. 17 (p. 43, 28 M.) gerade das
agyptische, und jenes andere [nr. 1], das bei

Macrobius agyptisch heiBt, vielmehr das heile-
nische. Man sieht, daB es vOllige Willkttr ist,

in der ublichen Art mit einer von diesen Stellen

etwas beweisen zu wollen, ohne die anderen zu
kermen: Bonchd-Leclercq (65 Anm.) hat auch
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hier weitaue am klarsten gesehen. Nichts ist auch
mit der Tatsache anzufangon, daB das System
der Prosopa in der Astrologie, das jedem der

drei Dekane (= 10 Grad im Tierkreis) einen

Planeten als ngdaoixov und zwar in dieser ,rich-

iigen' Reihenfolge gibt (Bouche'-Leclercq 228),

auch bei Teukros dem Babylon ier (c. l.Jhdt.

n. Chr.) vorkam; denn fur ihn ist ein Gemisch
von babylonischen, griechischen nud agyptischen

Bestandteilen nachgewiesen, und die Marmortafel

des Bianchini (Boll Sphaera Taf. V), die das

gleiche System hat, ist evident agyptisch-
griechisch. Vielleicht sind diese Planetenpro-

sopa sogar zuerst in einem sehr alten agyptisch-

griechischen , von Nechepso-Petosiris schon be-

ntitzten Werk, jenen 2aXpLsa%oiviaxa berueksich-

tigt (falls uns in Oxyrh. Pap. Ill ein Stiick da-

von vorliegt); aber das bleibt unsichere Ver-

mutung. Noch ein weiteres astrologisches System
beruht wohl eher auf dieser als auf der unter

nr. I genannten Planetenordnung : die Vertei-

lung der Planeten in ihre Inmmlischen Hauser
(Bouche-Leclercq 108. 189); damit ist im
Prinzip identisch das Thema mundi (Macrob. somn.
Scip. I 21, 24; Firmic. HI 1, wiederum aus

Nechepso-Petosiris = frg. 25 Riess, s. Zimmern
a. a. 0. 623. Bouche--Lcclercq 185ff. Boll
Sphaera 234). Petosiris-Neehepso beriefen sich

dafur auf .hermetische' Offenbarung durch Askle-

pios und Anubis ; aber bei der Mischung babylo-

nischer, griechischer, agyptischer Elemente auch
in diesem Buch kann man die Provenienz der Reihe
damit nicht beweisen, nur einen Terminus ante quern.

Nichts weiter als ein Begmncn der gleichen
Reihe von Mercur ab kennzeichnet die von Schii-

rer Ztschr. f. neut. Wiss. VI 6, 3 aus Pirke

derabbi Elieser c. 6 verzeichnete Liste (man muB
die Reihe nur kreisformig anschreiben, um das
«inzusehen). Ebenso ist die Reihe bei den Man-
daern und vereinzelt im Syrischen und Jiidischen

(Sonne Venus Mercur Mond; Sat. Iup. Mars,

J) bei Zimmern) nur die absichtlich mit der

Sonne begonnene ,richtige' Reihe; gerade so auch
in der * Yygofiavteia 2oko^i(bvrog , einem mittel-

griechischen Apokryphon auf alterer Basis (ed.

Heeg Catal. codd. astr. Vin 2, 144ff.).

Eine andere Ordnung, die sich ebenfalls aus

der Ordnung nach der Umlaufszeit erklart, ist:

Sonne Mond Saturn Iuppiter Mars Venus Mercur.

So Ptolem. tetrab. I 4. Valens I 1. Herm. Tris-

meg. bei Pitra Anal. s. V 279ff.; darauf bezieht

.sich auch die Bemerkung bei Achill. c. 16 p. 43,

2M. : slot de oi TtQhitov xov yktov Xiyovotv, dev-

xeqov &s xi]v asX^vrjr, TQtxnv Ss xov Kqovov. Das
Prinzip ist leicht verstandlich : zuerst werden die

zwei Himmelslichter ausgeschieden und nach dem
Rang geordnet, dann die fiinf Planeten nach der

Umlaufszeit von oben nach unten. Ziemlich der-

selben Art ist Isidor. orig. V 30, 11: Sonne Mond
Mercur Venus (Mars fehlt) Iuppiter Saturn. Eine
weitere bei Achill. ebd. p. 43, 1

:

Saturn Iuppiter Mars Mercur Sonne Venus Mond
ist interessant, weil sie die Sonne zwischen Mer-
cur und Venus stellt; dabei stimmt mit Demokrit
~uberein, daB Sonne Venus Mond in dieser Ord-
nung zu nnterst steben (s. o. S. 2565), allein da
Demokrit im obrigen nach Senec. nat. quaest. VII

3 nee numerum illarum (stellarum quae currant)

posuit nee nomina, so ist nicht an unmittel-

bares Zuriickgehen auf ihn zu denken, eher an Zu-
sammenhang mit jener Lehre von der Sonderbe-

wegung von Venus und Mercur um die Sonne,

die Heraklides von Pontos aufgestellt hat.

3. Tiber die Ordnung der Planeten nach den
GroBenverhaltnissen bei Platon s. Kroll
Procl. in remp. II 413ff.; es scheint bei Plat. rep.

10 616 eine doppelte Textuberlieferung, vielleicht so-

gar eine doppelte Rezension des Meisters selbst (so

Bouche"-Leclercq 106, 2) gegeben zu haben:

Sonne Mond Venus Mars Iuppiter Saturn Mercur

und
Venus Mars Mond Sonne Mercur Iuppiter Saturn.

Die letztere ist durch das Vorantrcten der Venus
vor alien Planeten nebst Sonne und Mond merk-

wiirdig, aber doch kaum glaublich. Die GrOBen-

20 verhaltnisse der Planeten scheinen sonst nur bei

Hygin.IV 15-19, Plut. de an. procr. 1028A beachtet.

Die .Ordnung* bei Lyd. de dieb. It 2 p. 38 R,

Mercur Venus Sonne Saturn Mars Mond Iuppiter

ist von ihrer zweiten Halfte an nichts als zufallige

Konfasion.

4. Nur die fiinf Planeten werden genannt

(vgl. dazu auch Reitzenstein Poim. 53, 2) und

zwar in der Reihe von oben nach unten:

Saturn Iuppiter Mars Mercur Venus

30 bei Cic. de nat. deor. II 52f. Seltsamer scheint

zunachst die Reihe

Venus Mercur Iuppiter Saturn Mars

bei Hygin. IV 15-19 an einer sonst als babylonisch

beeinfluBt erwiesenen Stelle (vgl. Boll Ztschr.

f. Assyr. XXV 373, 1); dieselbe Reihe mit anderen l

Beginn bei Serv. Aen. VI 714

:

Saturn Mars Venus Mercur Iuppiter.

Sie erklart sich durch die in den Eratosthenischen

Katasterisraen (reprasentiert durch die Epit. c. 43.

40 Schol. Germ. BP. Hyg. II 42. s. Eratosth. ed. Robert

p. 194f.) und zwar infolge der allzu nahen Verwandt-

schaft der griechischen Bezeichnungen <Pae&<ov und
4>aiv(ov fiir Iuppiter und Saturn entstanden e Ver-

wechslung dieser letzteren, so daB hier die R^ihe

Iuppiter Saturn Mars Venus Mercur

erscheint; so ist auch die vorige Ordnung bei

Hygin und Servius nur durch andern Beginn

dieser Reihe entstanden.

VII. DieEntstehungszeitderPlaneten-
50 woe he. Im ganzen ist das Ergebnis der \or-

stehenden miihsamen, aber zur vollen Aufklarung

der Frage notwendigen Zusammenstellung sehr

einfach: 1) weder die babylonischen noch die

agyptischen Teste oder Denkmaler zeigeu die

Ordnung der sieben Planeten oder die dieser zu-

grunde liegende nach der Umlaufszeit oder Ent-

fernung von der Erde. 2) Die Griechen kennen

seit den Pythagoreern wohl etwa der zweiten

Halfte des a. Jhdts. , abgesehen von ein paar

60 bedeutungslosen Singularitaten , nur zwei, im
Grunde nur in einer Nebensache variierende Listen,

die beide von der Umlaufs zeit entnommen sind.

Vorher schwankten sie in einer Weise, die es nahe

legt, daB sie aus dem Osten zwar die Kenntnis

der Planeten selbst, aber nicht auch eine branch-

bare prinzipiell befriedigende Ordnung der Pla-

neten unter sich, noch auch im Verhaltnis zum
Fixstemhimmel empfangen hatten. 3) Da nun



die Planetenwoche, wie gezeigt, von der Ord-
nung nach der Umlaufszeit abhangt, so kann sie

nach unserer heutigen Kenntnis nur auf griechi-

schem Kulturboden entstanden sein. Sie ist in

ihrer gartzcn Art nichts weniger als griechisch

gedacht, vielmehr recht eigentlich orientalischeni

Sternglauben und persischem Zeitkultus gemaB:
aber wie sie nun eimnal ist, stellt sich das or-

ganisierende Element in ihr, die Planetenreihe,

als griechisch dar. So zwingt uns der Tatbestand,

an eine Zeit zu denken, wo in solcher Weise hel-

lenische und orientalische Kultur sich misehten
und die ,richtige' Reihe bei den Griechen schon

dominierte: also an die Zeit des Hellenismus.

In der Tat sind die Voraussetzungen hier ohne
Zweifel gegeben. Man kann geradezu von der

Ausbildnng einer fOrmllchen Zcitenmystik in der

hellenistischen Zeit sprechen, von der im Grande
die Wochentagsgotter nur eine einzelne Seite dar-

stellen, so dauernd einfluBreich sie aueh geblieben

ist. Es ist charakteristisch , daB schon der Be-
griinder der Stoa nach Cic. de nat. deor. I 36
astrisy turn annis mensibus amwrumque mu-
tationibus gOttliche Kraft heilegt. Wie sich das

iu hellenistischer Zeit weiter entwickelt und
Stunden, Tage, Monate, Jahre, Xonen vergo'ttlicht

werden, kann hier nicht naher ausgefiihrt werden

;

es mag geniigen, auf Reitzenstein Poim., Bei-

gahe II (25? ft) zu verweisen, wo ein reiches

Material zusarrancngestcllt ist, das jene Stelle im
Galaterbrief (4, 10) rjfifoag 7iaQair}Qeta&e xal uijvag

xal xaiQovg ho.1 ivtaviovs vielseitig erlautert;

s. auch Cumont Mon. myst. Mithra I 20. 74ff.

92ff.; fielig. orient. 2 223. 260. 3971, wo der Zu-

sammenhang mit Persien und zuletzt Babylon
hervortritt; Drexler bei Rose her Myth. Lex.

unter ,Horogeneis Theoi'; jetzt auch noch Valcns
I 11, wo die Planeten als Jahresregenten wie

noch heute in unseren Kalendern stehen. An
wirklichen Kultus dieser vergfittlichten Tage und
anderer Zeiteinheiten ist allerdings zumeist weniger
zu denken als an jenes angstliche Beobachten

:

man fiihlt sich abhangig von deni Gang der

groBen Weltenuhr und ist angstlich beflissen, sein

Tun in Einklang mit jenen alles beherrsehenden

in den Sternen thronenden Machten zu halten;

trotz der uns stellenweise uberlieferten Planeten-

gebete (vgl. Grig. c. Gels. VI 31 und He eg Catal.

codd. astrol. VIII 3, 154ff. ; auch das schon von
Porphyr. phil. ex orac. 138 Wolff angefiihrte

apollinische Orakel [Maass Tagesgotter 2451],

wonach jeder Planetengott an seinem Tage anzu-

rufen ist) will man weniger diese Getter sich

geneigt oder untertilnig machen als vorauswissen,

was in Stunde und Tag und Jahr kommen wird

und muB, und Unheil von sich fenihalten. Gewifi

hat auch die alte Zeit, wie Hesiod zeigt, schon

den Glauben an gluckliche und ungluckliche Tage,

hier aber nur im Zusammenhang mit dem Mond-
lauf, gekannt und beobachtet; und in der Atmo-
sphere des attischen Exegetenkollegiums gedieh

neben der gelehrten Sammelarbeit auch die Lehre
von der Bedeutung der einzelnen Tage des Monats,
wie Philochoros .t. rjpeo&v zeigt (Reitzenstein
Gott. gel. Nachr. 1906, 1). Aber wenn es ganzlich

verkehrt ware, darin einen die ganze altere und
klassische Zeit bestimmenden Grnndzng zu er-

kennen, so nimmt nmgekehrt in der spat helle-

nistischen' Zeit diese Zeitenmystik immer zu, die
aus der Astrologie hervorgeht, und mit ihr in
inniger Verbindung bleibt, wenn sie auch von
der eigentlich technischen Astrologie sich fur den
Laien vorteilhaft durch ihre Fafilichkeit unter-

scheidet; denn den Wochentag und die Stunde
kann sich jeder ohne Vorkenntnisse selbst ab-
ziihlen. Ad primum lapidem veetari cum placet,

hora sumitur ex libra heiBt es bei Iuven. VI
10 577, recht ahnlich wie in jenem alten Verbot an

den babylonischen Konig, am 7. Tage der Mond-
woche den Wagen zur Jagd oder zum Kriege zu
besteigen (s. o. S. 2553, 58); und wiederum bei
Tibull. 1 3, 18 halt neben Vogelzeichen und andern
Omina auch der Saturnstag von der Reise ah.

Was in den stets mit sich getragenen Epheme-
rides der romischen Damen stand (Iuv. VI 574),.

wird nicht vicl anderes gewesen sein als eben die

Listc der Tage und Stunden mit ihren Planeten-

20gottern und etwa einer kleinen Nutzanwendung
r

wie sie z. B., freilich aus spater und spatester

Zeit, Catal. codd. astr. VIT 88ff. oder VIII 2, l44ff.

zeigen (die erste Stunde am Montag ist gut fiir

geschliftliche Aufzeichnungen, die zweite durch-

aus schlccht usw.). Auf der gleichen einfachen

Theorie von jioXevovisg und diEJiovzeg beruht die

Beantwortung der Frage jtsqI tov yv&vat noiq

fjfjLEga xijq £fidofj,dfiog zsAEVT/jOEt zig (ebd. V 3, 28f-

90). Ein ganz besonders beliebtes Spiel muiJ nach

30 den zahlreichen erhaltenenBelegendieBeobachtung'

des Wochentages des 1. Januar (bei den iiakaioir

d. h. wohl Ncchcpso-Petosiris, war es der Neumond
des Monats Thoth oder der Siriusaufgang, Val. I

1 1) gewesen sein, jene KaXavdokoyia, von denen ein

Beispiel unter Antiochos' Namen, aber offenbar

judaisiert, weil ohne die Namen der Planeten-

gotter, ebd. VII 126 steht (dort weitere Litera-

tur); Johannes Chrysostomos hat in einer Predigt

(23) dagegen geeifert (Migne G. XLVIII 953ff.), in

40 der auch die oben angefuhrten Worte aus dem
Galaterbrief zitiert werden. Weiteres reiches Ma-
terial iiber diese Januarkalendenbeobachtungen gibt

Bilfinger Unters. iiber d. Zeitrechnung der alten

Germanen II (Stuttg. Progr. 1&01) 59ff.: ,Der

Aberglauhe, aus dem Wochentag, der auf Neujahr
trifft, auf Beschaffenheit und Ereignisse des fol-

genden Jahres zu schlieBen, laBt sich dokumen-
tarisch vom 6.— 18. Jhdt. verfolgen und zugleich

sehen, wie im Verlauf dieser Zeit die Kalenden

50 durch Weihnachtcn ersetzt werden.' Abessinische

Wochentagsmystik weist Littmann Arch. f.

Relig.-Wiss. XI (1908) 21 8f. nach. — Eine Berech-

nung 'Ayt&uog t&>v etito. ftfiegcdv rf}$ sfido/uddog,

bei der dann aber merkwurdigerweise neun Tage
statt sieben genannt werden, hat Tannery Not.

et extr. XXXI 2 (1886), 258 herausgegeben i

doch werden hier nur die Ordinalzahlen der

Wochentage im Psephos errechnet.

Durfte man den Iuvenal ernstlich beim Wort
GOnehmen, so hatte man bei ihm vielleicht sogar

den Xamen oder wenigstens das Pseudonym dessen T

von dem diese ganze Stunden- und Tagmystik in

einer so enorm nm sich grcifenden Weise in die

Welt gebracht worden ist, VI 580f- : aegra licet

iaceat, capiendo nulla videtur
J
aptior hora cibo,

nisi quam dederit Petostrts. Iuvenal heweist

naturlich nicht viel; aber innerUch unwahrschein-

lich ist es dnichans nicht, dafi geradc das Peio-

sirisbuch mit seiner seltsamen Misclmng agypti-

scher, babylonischer, griechiacher Elemente anch

hier wie im ganzen Gebiet der Astrologie bahn-

brechend gewesen ist und sein Verfasser die

dauernd in Geltung gebliebene Theorie der Pla-

netenstunden und Planetentage aufgestellt hat.

Damit kame die nur durch die sonstige Exaktheit

seiner Quelle in hoherem Grade beweiskraftige An-

gabe des Cassius Dio, daB dieses System von den

Xgyptern hcrriihre, insofern vOlligzu ihrem Rechte,

als gerade Petosiris-Nechepso von den Astrologen

stets als die aakaiol Aiyvjizioi bezeichnet werden.

Beachtung der Stunden ist in den Auszugen aus

ihrem Werk Catal. codd. astrol. VII 132ff. regel-

maBig, lehnt sich hier aber an babylonische Vor-

ganger an; der efidojtadixog Khfiaxrrjg, das Stu-

fenjahrnach der Siebenzahl, wird infrg.23 (p. 375

Riess) nebst dem Ivvsabixog berftcksichtigt. Aus-

driicklich spricht vom deonoCcov z&v xqovcov p. 372,

262 Riess, vgl. 370, 202 xovg rfjg AfpQoMtrjg xcu-

Qixohg XQ°V0V£- ^a^ si° die ,richtige' Planeten-

ordnung hatten, steht fest, s. o. S. 2567. So wtirde

allerdings das billigste und durftigste Stiick aus

der Hinterlassenschaft dieser weisen ,Xgypter' das

dauerndste Gliick gemacht haben, was am Ende
nichts Unmo'gliches ware. Einheitlichkeit des Aus-

gangspunktes ist ja auch durch die Tatsachc ver-

biirgt, daB uberall der gleiche Tag Sonntag

usw. heiBt. Bedenken schafft nur die sonstige

berufene Dunkelheit ihrer Sprache und ihrer Vor-

schriften, fur die ein so simples Rezept fast zu

gering ware; einem Schwachkopf wie dem Verfasser

derPartie im Lcidener Zauberpapyrus (Dieterich

Abraxas 186) war freilich auch das noch ein grofies

Mysterium, das ovds fiaaueig taxvoav xaraXafiio&ai.
'
VIII. Die Ausbreitung der Planeten-

woche im Bereiche der griechisch-romi-
schen Kultur konnen wir erst von der Zeit des

Kaisers Augustus an verfolgen. Tibull (s. o.) spielt

auf den Saturnustag an ; er denkt also an die Pla-

netenwoche, wahrend Horat. sat. I 9, 69f. den 30.

als Neumondstag, dazu den judischen Ruhetag zu

meinen scheint (Dombart Arch. f. lat. Lexikogr.

VI 2731; Lejay Rev. de l'hist. et de lit. relig.

VIII 3051T., der tricensima, sabbata interpungiert).

Ubertreibung ist naturlich die der judischen Woche
geltende Behauptung des Josephus c. Apion. II

39, 2 [282J eOTiv ov Tioktg 'EXXrjvfov ovdqzioovv

ovhh fiaofiaQov ov6s Sv Z&vog, evfta /<?) to %rjg

iftdofiddog, rjv aQyovpev r)\ifig, to Id-og 6iajzE<poi~

ir\K£\>. Auffallend ist das Hervortreten der sieben-

tagigen Woche — doch wohl der Planetenwoche,

nicht der judischen — auf dem als Fasti Sa-

bini bezeichneten Kalenderfragment aus der Zeit

des Kaisers Augustus (CIL 12 220). Hier werden,

neben Reihen von 8 Buchstaben zur Bezeichnung

der romischen Woche, in der nachsten Columne

auch Reihen von 7 Buchstaben (A—G) zur Be-

zeichnung der siebentagigen Woche gesetzt und
nachher die gewchnlichen Angaben, ob dies C(om-

mitialis), N(efastus) oder F(astus). Ovid in den

Fasti nennt nur die achttagige Woche (I 84),

wahrend er a. amat. I 416 (cuita Palaestino sep-

iima festa Syro) und rem. am. 219f. (?iee te pere-

grina morenlur sabbata) vom judischen Sabbat

spricht; die Zeugnisse lehren, wie der an den

Sabbat sich fast notwendig anschlieBende Aber-

glanbe (Meinhold Sabbat und Sonntag 19ff.;

besonders 31) den Charakter dieses judischen Eohe-

tages schon damals dem des Tages des unrreund-

lichen Planeten Saturn genahert hatte, nnd ander-

seits in begreiflicher Weise die jiidische Woche
und die agyptische Planetenwoche nebeneinander

und in kaum zu seheidender, wohl den Spre-

chenden meist unbewuBter Konkurrenz eindrangen

und sich gegenseitig forderten. Das nachste

Zeugnis fiir lie Planetcnwoche stammt aus der

10 Zeit des Nero. Bei Petron. c. 30 enthalt eine

der zwei Tafeln an den Turpfosten im Speise-

zimmer lunae eursum stellarumque septem ima-

gines pietas; et qui dies boni quiqite incom-

modi essent distinguente bulla noiabantur. DaB
Trimalchio eine solche Einrichtung besitzt, kenn-

zeichnet einigermaBen die Kulturstufe, die sich

der neuen Errungenschaft cinstweilen besonders

erfreute. Aber es ist doch sehr bemerkenswert,

daB in Pompeii nicht nur ein urn 50 n. Chr. ent-

20standenes W'andgemalde (s. Helbig Wandge-

malde Campaniens 200), sondern auch mindestens

zwei, wohl drei Inschriften gefunden wurden, die

die Wochentage auffuhren ; das setzt voraus, daB

Irier der Wochentagsglaube um 70 n. Chr. schon

ziemlich festgewurzelt ist. In der griechischen

Reichshalfte kommen die Zeugnisse erst spater.

Die Erzahlung, daB Apollonios von Tyana sieben

Ringe gehabt habe, nach den Planeten genannt,

die er je einen Tag getragen habe (bei Philostr.

30 v. Apoll. Ill 41, unter Berufung auf Damis), ist

kaum ein sicheres Zeugnis. Somit scheinen fiir

die griechisch redende Welt die oben (S. 2558,

38) erwahnten Tischgesprache des Plutarch das

friiheste bestimmte Zeugnis zu sein.

Ein vollstandiges Verzeichnis der Denkmaler

und des literarischen Vorkommens der Wochen-

tage ist hier bei der groBen Anzahl nicht moglich

und umsoweniger erforderlkh, als in den letzten

Jahrzehnten mehrfach das Material zusammen-

40gcstellt worden ist. Am wichtigsten sind von

den alteren Abhandlungen Lersch Die planetar.

Gotterkreise, Jahrb. des Vereins v. Altertums-

freunden im Rheinl. IV 147ff. de Witte Les

divinites des jours de la semaine, Gaz. archeol. Ill

(1877) 50ff, 77ff. V (1879) Iff. Haug Die Wo-
chengottersteine (Westd. Ztschr. f. Gesch. u. Kunst

IX (1890) 17ff.; die Arbeiten von Thumb und

Gunderraann Uber die Namen der Wochentage

im Griechischen und bei den Romern , Ztschr. f

,

50deutsche Wortforsch. I (1901) 161ff. E. Maass
Die Tagesgotter in Rom u. d. Prov. 1902, gegen

dessen tlbertreibungen Wis sow a L. (J. 1902,

1500ff. zu vergleichen ist; Schurer Die sieben-

tiigige Woche im Gebrauche der ehristl. Kirche

der ersten Jahrhunderte, Ztschr. f. neutest Wiss.

VI (19051 Iff. Einiges Material auch bei Thiele

Antike Himmelsbildcr (1898); fur die Beziehung

der Wochentagsgotter zum Mithraskultns , der

ihre Verbreitung wesentlich geftirdert hat, beson-

60ders Cumont Mithra I 112ff.

Die ortliche Verbreitung der Planetenwoche

kann man bei Maass 265ff. und zweckmafiiger

bei Schurer 20ff. ubersehen; vgl. auch Thumb
und Gundermann 172. 178f. Fiir die OstEche

Reichshafte sind Zeugnisse aus Griechenland selbst

aufier jenem Problema des Plntarch nicht vor-

handen. Mit Sicherheit ergibt sich die Kenntnis

der Planetenwoche for Syrien (bemerkenswert Iu-



Btin. Mart. ap. c. 67 : 'HMov ypeQci und Kgovutti
^fJtsQa) ; sodann fur AVgypten durch eine Miinze des

Antoninus Pius, die die WochentagsgOtter enthalt

;

Clem. Alex, wehrt sich mehrfach (protr. 54 P.

;

strom. VI 813 P.) gegen den Planetenglauben, spielt

aber VII 877 P. mit dem 4. und 6. Tag als dem
des Hermes und der Aphrodite ; auf einer Holztafel

mit Schreibiibung eines griechisch-agyptischen

S chillers im Museum zu Marseille (Frohner Phi-

lol. Suppl. V49. Sehtirer 23f.) aus dem J. 294101st es nicht wahrscheinlich, da6 schon zur Zeit

Glauben an die 7 Planeten als Zeitgfltterentsprungen
war, wenn auch die Form, in der sie hier angebracht
waren, nicht naher zu bestimmen ist (Schurer BO).
Beini romischen Pantneon fehlt es dagegentrotz der
7 Nischen an einem festen Beweis fur die Be-
stimmung als Planetentempel (Maass 287ff.);
obgleich die Kuppel schon im Altertum (Cass. Dio
LIII 27) als Bild des Kosmos gefasst wurde und
Statuen des Mars und der Venus bezeugt sind.

n. Chr. wird nach rifikqa -fjUov datiert. Schon
diese Tatsachen burden geniigen, urn Thumbs
Feststellung (172), es sei auffallend, daB AVgypten

an den Datierungen nach der Planetenwoche kaum
beteiligt sei, fur Schlufifolgerungen zu cntkraften;

doch seheinen Datierungen nach Woehentagen in

den agyptischen Papyri nicht vorzukommen: im
amtlichen Verkehr hatte sie also jedenfalls keine

Geltung. Gegen die oben versuchte Ableitung

des Agrippa in diesem glanzenden Bau in solcher
Weise die PlanetengCtter in den Vordergrund ge-

treten waren. Grofi ist vor allera die Zahl der
Denkmaler in Gallien und Germanien, wo nament-
lich die WochengSttersteine sehr verbreitet waren
(s. Hangs Verzeichnis und die kurze Zusammen-
stellung von Gunderinann 178). Diese runden
sechs- und acht-, bisweilen auch viereckigen Steine
sind aber nicht selbstandig, sondern haben ,in

aus einem Buch agyptischer Astrologen ist yon 20 einigen Fallen sicher, wahrscheinlich immer als

daher jedenfalls kein Einwand zu machen; es ist

gar kein Grund, seine Wirkung auf dem Boden Ton
AVgypten ausgedehnter zu erwarten als anderswo.

An der kleinasiatischen Kiiste seheinen die sehr

spaten 7 Mschen an der Orchestrawand des Theaters

von Milet fur Planetenstatuen bestimmt gewesen
zu sein (Arch. Anz. 1904, 6). Die sogenaimte
Planeteninschrift vom Theater von Milet gehOrt

auch erst der bvzantinischen Zeit an und ist nicht

Mittelglieder (Zwischensockel) von groBeren dem
Iuppiter geweihten Denkmiilern gedient, deren
unterstes Glied, den Hauptsockel, eine vierseitige

Ara' (mit romischen Gottheiten), ,deren oberes

Glied eine, meist geschuppte Saule mit Kapitell

und darauf das Bild des iiber einen Giganten weg-
reitenden Iuppiter bildeten' (Haug 53; vgl. auch
Cumont C.-R. du Congres de la Feeder, archeol.

et hist, de Belg. XXI. sess., 1909, Iff.). Diese
an die Planeten (denn die eigentumlichen Zcichen 30 Denkmaler gehoren nach Haug vorwiegend in

sind jedenfalls als Planetenzeichen nicht nach-

gewiesen), sondern an die jiidischen Erzengel ge-

richtet (Deissmann Lieht vom Osten S28ff.), die

freilich oft genug mit den Planeten kombiniert
worden sind. Fur den Westen sind die friihe-

sten Zeugnisse aus Italien schon genannt worden

;

ein Steckkalender (ziaedxqy/bta), der in den Titus-

thermen eingeritzt war (Schurer 28, 1 nach
Mommsen), und eine Markttafel des 1. Jhdts.

die erste Halfte des 3. Jhdts. ; es ist bezeichnend,

daB der alteste sicher datierbare Stein (Haug
nr. 17) der Zeit des Septimius Severus angehtfrt.

Die Gegenstande, aut' denen sich Darstellungen

der WochengCtter finden, sind auBerordentlich

verschieden: auBer jenen schon genannten Bau-
werken, Gigantensaulen, Wandgemalden, Kalen-
darien (dazu vgl. auch die hschr, Kalenderbilder des

Chronographen von 354, die Strzygowski 1888
n. Chr. in Puteoli mit den Planeten in der An- 40 publiziert hat) schmucken sie Mosaiken, Miinzen,
ordnung der Wochentage (CIL X 1605) seien noch
erwahnt. ,Auf Grabschriften , heidnischen wie
christliehen, griechischen wie lateinischen erschei-

nen die Tageponymen in Unteritalien (auch den
ubrigen Teilen Italiens) und Sizilien seit der Mitte

etwa des 3. Jhdts. haufig, die meisten allerdings

erst seit etwa 400' (Maass 266). In Verona be-

zeugt ein Munch zu Pipins Zeit in einem Hymnus
auf Verona Heiligtiimer der 7 PlanetengO iter.

ein Armband, irdene Lampe, Bronzezange (aus

der Themse), Bronzekastchen, Bronzekrug, Bronze-
schiffchen (in Montpellier, vgl. Maass 271, 33),

Silberfigur aus Macon (abgebildet bei Maass 242),

Silbcrkanne, tfinernen Trinkbecher, auch zwei

Reliefplatten aus Heddernheim. Die grofie Mannig-
faltigkeit der Gegenstande, an denen die Woche n-

gotter angebracht sind, macht wenigstens zum
Teil ein besonders nahes Verhaltnis dieser GOtter

die er vom Mond beginnend in der Reihe der 50 zum Zweck des Gegenstandes unwahrscheinlich

;

Woche nennt (MGH Poet. aev. Carol. I 119
Diimmler, vgl. Maass 139f.); Statuenbasen sind

auch bei Trient gefunden worden. Fur Rom
kommen auBer den ,sethianischen' Fluchtafeln

etwa um 400, wo mehrfach der Tag des Ares vor-

kommt (Wunsch Seth. Verfl. 79 weist auf den
Zusammenhang des Vorstellungskomplexes mit
Agypten hin) ganz besonders die Septizonien in

Betracht: eines, das durch Suet. Tit. c. 2 schon

sie sind alle zusammen eben immer wieder Zeug-

nisse des uberhandnehmenden Gestirnglaubens

;

aber auch das dekorative Wesen dieser sieben

Figuren, deren Attribute usf. im Art. Planetae
zu schildern sein wcrden, hat sicherlich fur die

Haufigkeit der Darstellung ebenso mil^ewirkt, wie
etwa im Mittelalter bei der so oft wiederholten

Darstellung der sieben freien Kunste, Dargestellt

sind auf den Wochentagssteinen zu mehr als zwei
fur den Anfang des 2. Jhdts. bezeugt wird : spiiter 60 Dritteln ganze Figuren, wahrend auf den kleineren

das beruhmte Septizonium des Afrikaners Sep-
timius Severus , der in Syrien in enge Berahrung
mit dem orientalischen Gestirnglauben getreten
war. Auch in Afrika ist mindestens schon im
2, Jhdt. n. Chr. zu Lambaesis ein Septizonium
gebaut worden. Der Name (vgl. fiber £3trc£a>-

vo? o. S. 2557) weist schon zur Geniige darauf
hin, daB es sich um einen Bau handelt, der dem

Gegenstanden die Darstellung in Brustbildem sehr

iiberwiegt. Als achte Gottheit ist ganz im Einklang

mit der Zeitenmystik auf den achteckigen Wochen-
tagssteinen gerne Fortuna oder Genius gewahlt, auf

den anderen Monumenten auch andere Gottheiten

(Haug 37. 46).—Fur Spanien mag auf Priacill. 1 15

verwiesen werden, wo imr ein kleiner Fehler die Ab-
weichung von der Wocheotagsieihe veranlafit hat.

Bemerkt sei noch, daB selbst bis zu den Chi-

nesen sieh die siebentagige Woche verbreitet hat
(Ideler Abh. Akad. Berl. 1837, 331ff.) und zwar,

wie eB scheint, die Planetenwoche, da nach ver-

achiedenen Andeutungen friiher die Charaktere der

7 Planeten beigeschrieben waren, beginnend, wie

es scheint, mit der Sonne. Die Chinesen ge-

brauchen sie aber nur manchmal zu astrologi-

schen Zwecken. Wann dieser Zeitkreis nach China
gekommen ist, weiB man nicht mit Bestimmtheit

;

aber die Art der Verbindung der Wochengotter
(beginnend mit Iuppiter) mit den 28 Mondstationen

auf einem Spiegel (Chavannes T'oung-Pao Ser.

IT, vol. VII 59) legt, wie ich andcrwarts zu zeigen

hoffe, Ursprung aus dem Hellenismus sehr nahe.

Die von Jeremias Alter d. Bab. Astron.2 86, 1

heigebrachten Tatsachen (Vorkommen der Planeten-

woche in der Nabataerschrift des Maqrlsi (f 845
n. Chr.) und in der Kabbala, die jedem der sieben

Wochentage einen Planetenengel als Herrscher
gibt, sind ebenfalls ohne Schwierigkeit aus der

viele Jahrhunderte vorher im ganzen antiken

Kulturkreis dominierenden Planetenwoche des

Hellenismus zu erklaren. Bei Troels-Lund
Himmelsb. und Weltansch. 52 ist die xlngabe, es

gebe sichere Spuren fiir den Sieg der Planeten-

woche in Indien um 400 v. Chr. nur ein irrefiih-

render Druckfehler ; fur 400 nach Chr. gibt den
Nachweis Biot Et. s. Vastr. ind. et chin. 95ff.

IX. Beginn mit dern Saturn oder der
Sonne. Es kann kein Zweifel bestehen, daB man
ursprunglich die Planetenwoche mit dem Saturns-

tage begann
K
wie es auch Cass. Dio ausdrucklich

tut; das hat seinen Grand darin, daB Saturn der

oberste der 7 Planeten ist. So ist auch auf den
«ben bezeichneten bildlichen Darstellungen der

Anfang mit Saturn zumeist durch entsprechenden

Abschlufi zwischen Venus und Saturn sicher

(Gundermann 179); nur auf einer Schopfkelle und
auf einem Lampchen ist Beginn mit Sol anzunehmen
(Gundermann ebd). Schurer (38) hat das be-

stritten und angenommen, daB der Beginn mit
dem Sonntag ausschlieBlich auf christlichem Ein-

fluB beruhe, da die Christen, aus Gegen satz gegen
•das Judentum, den Beginn mit Sonntag stets fest

gehalten haben. Allein nicht nur in dem ofter ge-

nannten Zauberpapyrus (s. o. S. 2558, 29), sondern

auch in der neuplatonischen Weisheit des Lydus (s.

o. S. 2558, 45) und ebenso bei den Ssabiern (s. o.

S. 2558, 32) ist christlicher EinfluB nicht von vom-
herein wahrscheinlich. Dazu kommt ein schon

Schurer bekanntes Mithrasmonument in Bologna
(Cumont Mithra I 114. 119. II 261), wo die

Reihe allerdings von Sol zu Saturn, Venus usw.

nach riickwarts lauft. Jetzt kommt aber dazu
das gewichtige Zeugnis des Valens I 10, bei dem
christlicher EinfluB ausgeschlossen ist, auch Helio-

dor CataL codd. astr. IV 136 und VII 114, 14,

wahrend die Teste IV 99 und VII 88ff. aus
christlicher Zeit sind. Fiir diesen Anfang mit der

Sonne sind bestimmend der Sonnenkult und die

Sonnentheologie dieser spateren Zeit, die auch im
Mithraskult sich ausspricht, und wohl auch auf
den christliehen Beginn mit dem Sonntag, dem
Tage der ,Sonne der Gerechtigkeit' , nicht ohne
EinfluB geblieben ist. Seit dem 4. Jhdt. ist der

Anfang mit Sol unbestritten (Gundermann 180).

X. Die Fortdauer der Planetenwoche

im Christentum und die tTbernahme der
Wochentaganamen durch die modernen
VtSlker kann hier nicht naher erOrtert werden:
vgl. Schurer a. a. O. Iff.; Meinhold Sabbat
und Sonntag (1909); zu der ubernahme der

Wochentagsnamen ins Albanesische, Keltische und
ins Romanische s. Thumb, Meyer-Ijiibke,
Thurneissen Ztschr. f. deutsche Wortf. 1 173ff.;

iiber die deutachenWochentagsnamen Klug e Wiss.

10 Beil. z. Zs. des deutsch. Sprachvereins VIII 89ff,

;

H.Fischer Wurtt. Vierteljahrsh. f. Landesgesch.

N. F. IX 158ff., mit Nachtrag von Kluge Beil.

Munch. Neuest. Nachr. 1909, nr. 42 (Ertag bayr.
— Arestag). Fiir die besonderen Vorstellungen, die

sich im Deutschen an die einzelnen Wochentage ge-

kniipft haben, auch Rochholz Deutscher Glaube
und Brauch II (1867) Iff. Seit etwa dem Ende
des 3. Jhdts. n. Chr. (nicht viel friiher) wird im
christliehen Gebrauch die Datierung nach Tagen

20 der Planetenwoche angenommen, wahrend vorher

die Christen sich der jiidischen Bezeichnung an-

geschlossen hatten (aa/?/taro»>, jiaQaaxevr}, sonst

aber dsvrspa oafifiaxaiv, rghrj aaffintoyv— adnata
hier = Woche — oder bloB devzega usw.). Die

alteste datierte christliche Grabschrift, auf der

sich eine Planeten datierung befindet, ist Cine

romische aus dem Jahre 269 (De Rossi nr. 11);

und im christliehen Osten finden sich auch spater-

hin, abgesehen von Agypten, keine Belege dafiir

30 (Schurer 54f.). ,In kaiserlichen Erlassen wird

seit Constantin der christliche Herrentag — ^piga
xvQiaxfj heiBt der Sonntag zuerst, abgesehen von
Johann. Apoc. I 10, bei Ignat. ad Magn. 9, Di-

dache 14, 1 — dies Solis genannt; seit Ende des

A. Jhdts. wird dieser Gebrauch aber wieder ver-

lassen' (Schurer 44, vgl. If.). Interessant ist

der Catal. codd. astr. IV 99 publizierte Versuch

eines Byzantiners, an die Stelle der heidnischen

Wochentagsnamen durch Entlehnung aus den

40Kanones der Parakletike, des noch heute in der

orthodoxen Kirche gebrauchlichsten Liturgie-

buches, andere christliche Wochentagsvorstellun-

gen zu setzen; vgl. Weyh Philol. (1909) 572f.

Zu der merkwurdigen Bezeichnung der Tage durch

detiv a, dsaiv /?' bei den Syrern s. Schurer 54.

E. Schwartz Abh. Gott. Ges. Phil. hist. CI.

N. F. \7TII (1905) 4. Immerhin scheint noch
heute ein Rest von Scheu vor dem Samstag sich

bei den Neugriechen erhalten zu haben. Zu den

50 Barb aren des Westens ist offenbar noch vor der

Christianisierung die Planetenwoche gedrungen

;

die Deatschen haben sie wohl im obergemiani-

schen Limesgebiet, und zwar in der Rheinebene

zwischen Vogesen und Schwarzwald um 300 von
den ROmern erhalten (Maass 280). Die Kirche

hat auch im Westen heftig gegen die Planeten-

woche opponiert (Schurer 52f., und fiber Chri-

stianisienmgsversuche ira Westen Bilfinger a.

a. O- I 8. Piper Symbolik I 2, 303), wahrend
60 sie in der Gemeinde und im biirgerlichen Branche

fortlebte; das dauerndste Vermachtnis, das die

Astrologie selbst noch den Jahrhunderten nach

ihrem Verfall hinterlassen hat , und insofern kein

iibles, als noch heute ffir Millionen von Menschen,

ohne daB sie sich dessen klar bewuBt sind, auf

den TTag des Herrn' zugleich der begluckende

physische Glanz des ,Tages der Sonne* fallt.

[BolL]



Hebdome, «/?&>>?, der 7. Tag des Monats,
hat tou alters her in Griechenland im religiOsen

und praktischen Leben eine grofle Rolle gespielt.

Als Schlufitag einer siebentagigen Frist, einer

Hebdoinade, hatte der 7. Tag uberhaupt nach
altem Volksglauben einekritischeBedeutungfur das
Wohlergehen der Menschen wie fur das Gedeihen
der Natur (R o s c h e r Abh. Sachs. Gcs. d. Wiss. XXIV
31. 94): am 7. Tage geht die Getreidesaat auf (Ni-

komachos von Gerasa bei Ast Theol. arithm.

48), tritt eine Entscheidung in Krankheiten ein

(Galen. IX p. 784K. Censorin. de die nat. 14, 9

aus griechisclier Quelle) , wird das neugeborene
Kind uni den Herd getragen und erhalt seinen

Namen (s. Art, Amphidromia), weil nacli an-

tiker Anschauung der 7. Tag nach der Geburt
iiber die Lebensfahigkeit des Neugeborenen ent-

scheidet, Aristot. de an. hist. VII 12. Plut. quaest.

Rom. 102. Eben wegen der zuletzt erwahntcn
Sitte war wohl die H. allgemeiner Fciertag der
Schuljugend (Herond. raimiamb. Ill 53. Luk.
Pseud. 16. Gellius N. A. XV 2). Deswegen war
vielleicht auch die H. dem Apollon geweiht uud
gait als seiu Geburtstag (13einame sfidounog, £/?-

Sofiayhag u. a., s. Art. Apollon o. Bd. II S. 50
und Roscher Philol. LX 302; Hebdomadenlehren
210ff.). In Sparta hat man am 7. dem Apollon
geopfert (Herod. VI 57). wohl auch in Kroton (Iambi,

vit. Pyth. 138. Roscher Hebdomadenlehren 24),

zu Milet die Hebdomaia gefeiert (Satzungen der

milesischen Sangergilde, S.-Ber. Akad. Berl. 1904,
622. 626), wie man auf Lesbos vielleicht dem
Dionysos am selbigen Tage opferte (IG XII 2,

123). Die H. war auch der Opfertag des phry-

gischen Mondgottes Men (IG II 3, 74, 16). Vor
der H. durften die Athener nicht ins Feld Ziehen

(Zenob. Ill 79, die Lexikogr. a. iftd.). Literatur:

Roscher Die emieadischen und hebdomadischen
Fristen und Wochen, Abh. der Sachs. Gesell.

der Wiss. XXI nr. 14 (1903); Die Sieben- und
Neuuzahl, ebd. XXIV nr. 1 (1904), vgl. ders. Die
Hebdomadenlehren der griechischen Philosophen
und Arzte, ebd. XXIV nr. 6 (1906). [Eitrcm.]

Hebdomeios (Efidoftetog). Epiklesis des Apol-
lon in Athen in einem Heiligtum der Phratrie

Achniadai, IG II 1653 (GIG 463. Dittenberger
Syll. II 2 441) Isqov "A7i6llo)vog Efidofteio rpga-

TQtag 'Axvatadtiv. Apollon heifit H.. sfidoftayhag

(Aischyl. Sept. 783), iftdopayev-fc (Plut. quaest,

conviv. VIII 1, 2 p. 717 E), weil er am 7. ge-

boren (Hesiod. Erg. 771) und der 7. Monatstag
ihm geheiligt war (Schol. Aristopb. Plut. 1126).

Vgl. Roscher Philol. LX (1901J 360ff. und
Sieben- und Neunzahl im Kultu.s und Mvthus
d. Griech. 6 (Abh. d. Sachs. Ges. XXIV 1). "uber
Apollon-Kult in attischen Phratrien s. A. Monnn-
sen Feste d. Stadt Athen 325. [Jessen.]

Hebdomigkos, Sohn des Aristeus aus Andros,
Strang, 1.? Jhdt. v. Chr., CIG 2349 e add.

[SundwalL]
Hebe i^Hfiti). 1) Dem Namen nach bedeutet

H. die .Jugend' und bezeichnet die Personifikation

der menschlichen Lebensblute, vgl. G e r a s und iiber-

haupt die uralten Personifikationen der Zeit und
der Zeitteile. Weiblich ist sie wie das griechische

Wort selbst. Als voll entwickelte Personlichkeit
kannBL nicht allein genealogische und mythologi-
sche Terknupfungen, sondern auch Kulte aufweisen.

I. Unter den Kulten ist besonders der ar-

givische bemerkenswert. Im Heraion bei Myken&
stand ihr Bild neben demjenigen der Hera, von
der Hand des Naukydes gemacht, Paus. II 17, 5.

Eben falls wurde sie (init Athena) in Mantinea
der Hera beigesellt, wo Praxiteles das Kultbild
gemacht hatte, Paus. VIII 9, 2. Wichtig ist

ferner ihr Kult zu Phlius (Tempel der Hera in
der Nahe) , wo man ihr jahrlich im Zypressen-

lOhain auf der Akropolis ein groBes Fest, die
Kissotomoi, feierte, Paus. II 12, 4 und 13, 3
(liber den bildlosen Kult existierte eine heilige
Legende, die Pausanias verschweigt). Der Name
Ktaaoro/ioi und der Efeukranz kehren auf den
Mlinzen der Stadt wieder, s. Cat. Brit. Mus. Pelo-

ponnesus 34f. Taf. VII 2 und 5. Es wird sick
hier wahrscheinlich um ein bakchisches Fest han-
dcln (eine Art Saturnalien nach Nilsson Gr.
Feste 39), man hat, mit Efeu geschmuckt, ge-

20zecht und vielleicht gcopfert (vgl. Olck Art.
Epheii o. Bd. V S. 2837 und 28411. iibrigens war
der Epheu im athenischen Herakulte verboten,
Wachter Rel. Vers. u. Vorarb. IX 1, 107). Dazu
stimnit der Name der gefeierten Gottin, welche
die Altesten der Phliasier Ganymeda, die Spateren
H. nannten, Paus. a. 0., wohl weil die Gottheit
den zu genielienden Wein spendete (vgl. He-
sych. s. v. fjfii]

' axolaoia kqX afiizekog. SchoL
Arist. Vesp. 855, den Dionysos "IIpcov in Neapel,

30Macrob. Sat. I 18, 9 und den Dionysos Bak-
cheios und Lysios zu Sokyon, von denen wenigstens
der erstere aus dem von einem Sohne des Dio-

nysos gegriindeten Phlius stammte, Paus. II 7,

of.). Strabon (VIII 382) gibt ihr aber hier wie
in Sekyon einen andern Namen, namlich Dia (vgl.

Escher o. Bd. V S. 299), und diese machtige, einer

Hera nagfterog vielleicht iihnliche Gottin wird die

urspriingliche Inhaberin sein. Aber H. hatte nicht
ohne irgend welchen Anhaltspunkt eindringen

40 konnen , und diesen wird zunachst die frohliche

Festfeier selbst, vielleicht auch ihre olympisehe
Dienstschaft

, gcboten haben. Ihr uraltes Heilig-

tum war namlich zugleich Sklavenasyl (die Les-

art der Hps. olyJzag ist zu halten), und die be-

freiten Sklaven hangten die Fesseln an den Baumen
auf, Paus. II 13, 4 (vgl. besonders die satur-

nalienhaften Peloria in Thessalien. Athen. XIV
639 d I. Weitcrc Kultstatten der H. sind auBer
dem schon erwiihnten Sekyon im attischen Ge-

50 biete Kynosarges , Paus. I 19, 3 (mit Herakles
zusammen), vgl, die Sesselinschriften vom Theater,

IG II 3, 370 und 374, und Aixone, wo sie Heilig-

tum und Priesterin besaB, IG II 1, 581 und 1055,

22 (Etpripi. do%. 1884, 170). Mit Herakles wurde
H. auch in Kos. Cornut. 31, und an einer anderen

unbekannten Kultstatte {h xfi Evgto^jj) verehrt,

ilnaseas frg. 11 bei Aelian. n. a. XVII 46 (hier

waren Hennen ihre heiligen Tiere, entsprecnend

den Hahnen des Herakles). In der Schlacht bei

60 Mykale diente H. als Parole dem Leotycbides und
den zu befreienden Ioniern, Herod. IX 98 (die

Xnderung von "Hfas in "Hgr}$ t von Roscher
Jahrb. f. ch PhiloL 1879, 3491 wegen des be-

nachbarten samischen Heratempels yorge«hlagen,

ist unnotig, weil H. in engstcr Beziebnng zn Hera
steht, und aufierdem zu Phlius wirklich dne Got-

tin n]g ikevihjQitic war). Als Setdffiname kommt
H. in Attika vor, Boeckh Att Seewesen X 6, 141,

II. Wahrend die H. des Kultes uns ziemlich un-
bekannt bleibt, ist die H. der Dichtung viel

greifbarer. Die ewige ,Jugend', die im Olymp
den Gottera die Himmelsspeise reicht, durch
welche sie nie altern, wird ganz natnrlich (zuerst

in Argos, wie uns der Kult lehrt, v. Wilamo-
witz Herakles I 301) zur Tochter der Himmels-
konigin. Schon Olen hatte in einem Bymnos
an Hera die H. als Tochter der Hera besungen,

Paus. II 13, 3, ebenso nennt sie Hesiod. Theog. 10

922 und 952 (= Horn. Od. XI 604, eine Inter-

polation des Onomakritos nach dem Schol. 'l. St.)

eine Tochter des Zeus und der Hera (auch Apol-

lod. I 3, 1. Lact. Theb. I 548. Mythogr. Vat. I

204, vgl. Find. Nem. VII 5 und Hymn. Orph.

prooein. 13). Die ionischen Rhapsoden haben die

personifizierte ,Jugend' sehr nattirlich in den
jungen Tochtern der vornehmen Herrschcrhauser

wiedergefunden. In der Ilias versieht H. eben

den im J. 191 im Circustale eingeweihten Tem-
pel, Liv. XXXVI 36, 5 (Wissowa Eel. der Rom.
126), ihre Iuventas gait auch vorziiglich der
mannlichen Jugend. Fiir die Schfinheit der H.
haben die Dichter viele schmiickenden BeiwOrter,

so Horn. HaXXioq>vQog, Pind. ftcdPUaza tfscS^ &a-
kegd, xQVOoatEfpavog, zeqtivu, itykaoyvtog, Bacchyl.

aykaa, Theocr. kevmctpvQog , vgl. Bruchniann
Epitheta deor. 144.

III. Die Kunst hat oft Gelegenheit gehabt f

die H. als den Inbegriff der Jugend, der SchSn-
heit und aller Genusse cines lebensfrohen und
der Liebe huldigenden Alters zu verherrlichen.

Sehr beriihmt war die goldelfenbeinerne Statue
des Naukydes im Heraion zu Argos, s. o. Eine
Kopic eines Polykletischen Weikes glaubte Ke-
kule Hebe Taf. 1 (1867) in einem Marmorkopf-
chen, das heraahnliche Ziige tragt, nachweisen
zu konnen (Abb. bei Baumeister Denkm. I 629).

die Dienste , welche diesen gewohnlich zufielen 20 Im Ostgicbel des Parthenon ist man jetzt geneigt,

(wie schon Aristarch bemerkte), sio badet den

Ares, II. V 905 (vgl. Od. Ill 464), schenkt beiin

Mahl den Gottern ein, II. IV 2 (vgl den Kult
der H.-Ganymeda zu Phlius, ebenso Schol. II.

XX 234. Schol. Arist. Vesp. 855. Athen. X 425 e.

Lukian. d. d. 5, 2. Nonn. XXV 450. Serv. Aen. I

28. Mythogr. Vat. II 198. Ill 13, die Konkur-
renz mit Ganymedes sucht Lact. zu Theb. I 548
zu erklaren) und hilft ihrer Mutter den Wagen

die H. in der fruher Iris (oder Eiieithyia) be-

nannten, ersebreckt laufenden Jungfrau, deren

junges Alter durch die flachen Briiste hervorge-

hoben wird, wiederzuftnden ; vgl. A. H. Smith
The Sculptures of the Parthenon (1910) Taf. 3

Text S. 11. Die Vasenmaler haben sie vorziiglich

als olympisehe Mundschenkin dargestellt (gefliigelt

auf Vasenbild im Louvre, Mon. d. Inst, VI
Taf, 58, 2, auf Sosiasschale Ant. Denkm. I Taf. 9.

anschirren, II. V 722 (vgl. den argivischen Kult). 30 Gerhard Auserl. Vasenb, 7, vgl. ebd. Taf. 146
Aber auch die Tanzlust und Liebe hat man in

H. verkorpert: im Homerisclien Hymnus an Apol-
lon 195 tanzt sie auf dem Olymp im Chor mit
den Chariten, Horen, der Harmonia, Aphrodite
und Artemis (dabei Ares und Hermes) zur Musik
des Apollon und der Musen ; Hor. c. I 30 , 8

laBt sie im Gefolge der Aphrodite mit Eros,

Chariten, Nymphen und Hermes erscheinen. Vor
allem hat H. als himmlischer Lohn aller irdischen

und 300. LaboTde I Taf. 34, vgl. Geras bei

Eur. Her. 649), als solche schenkt sie vorziiglich

ihrem Vater oder ihrer Mutter ein. Sie hat iiber-

haupt ihren Platz in der Gotterversammlung,
Vasenb, des Oltos und Euxitheos, Mon. d. Inst.

X Taf. 23f. mit Blnme (man erinnert sich leicht

des "Hfiijg avd-og . testes Epitheton der H. seit

Homer) und Apfel, auf Hermes folgend = Wien.
Vorlegebl. D 1. In Darstellungen des Paris-

Qualen, als Braut des tapfersten der griechischen 40 urteils findet man sie kindlich an die Schulter

Helden, des Herakles, Furore gemacht, so in der

Unterweltszene der Odyssee XI 604 ([s. o.] = Horn,

hymn. XV 8). Hesiod. Theog. 950. Sappho 48 B.

Find. 01. VII 1; Nem. 171. X 17; Isthm. IV 59.

Eur. Heraclid. 915; Or. 1686. Theocr. XVII
37. Diodor. IV 39. Luk. d. mer. 16, 1. Ps.-

Heracl. ep. 4 p. 482 Hercher. Ovid. met. IX 396;
fast. XI 65ff.; trist III 5, 42. Prop. I 13, 23.

Mart. IX 13; Travestie von Epicharm in "IIfiag

der Mutter angelehnt, Vasenbild aus Kertsch
Compte rendu, Pe'tersb. 1861 Taf. 3 (= Bau-
meister Denkm. II 1165), vielleicht tritt sie

auch als bedeutsamc Staffage bei dem lo-Abcn-

teuer und im Marsvasstreite auf, Wien. Vorlege-

bl. 18901 Taf. 12, 2. Mon. d. Inst. VIII Taf. 42.

Sie gesellt sich bei den Vasenmalern wie bei

den Dichtern gerne der Aphrodite (s. den Athener
Onos 'Etprj/A. apx. XV Taf. 10 — Roschers

ydjiiog, Kaibel Com. gr. frg. I 98ff. , wo Kraft 50 Myth. Lex. Ill 2119 Abb, 9) und dem dionysi-

und ,Jugend' sich zur wiisten Schlemmerei ver-

einigen. Als Mundschenkin reicht ihm H. jetzt

den Nektar, Stat. silv. Ill 1, 27. IV 6, 54. Wie
H. auf Herakles' Bitten dem Iolaos Jugend ver-

leiht. Ovid. met. 1X400, so wird begreinicherweise

Herakles selbst, der nach dem irdischen Leben
die himmlische ,Jugend' auf Ewigkeit erlangt,

der naturliche Gegner des FfjQag (Vasenbilder

PhiloL L Taf. 1. Journ. hell. Stud. 1883 Taf. 30).

schen Kreise, Heydemann Hall. Winckelmanns-
progr. 1880 m. Abb. (reich bekleidet, einen Teller

tragend), zuweilen auch der Athene, Elite ceram.

I 71 (Reinacb Repert. II 327). Vor allem war
die Hochzeit der H. mit Herakles ein beliebter

Vorwurf der Kiinstler, schon von Xaukydes im
Silber am Altar des argivischen Heraions dar-

gestellt, Paus. II 17, 6. Viele Vasenbilder geben
die Einfuhrung des Herakles in den Olymp im

Kinder dieser olympischen Ehe wissen schon die 60 Beisein der H. wieder, schwarzfiguriges Vasenbild

Mythographen aufzuzeigen, namlich Alexiares

und Aniketos, Apollod. II 7, 7, 12 (vgL die Nike
auf den Heiratsszenen der Vasenbilder, s. u.).

Die Romer haben, als sie nach dem zweiten Pu-
nischen Kriege ihre Iuventas nach griechischem
Muster umgestalteten, eben auf diese Verbindung
der H. mit Herakles zuruckgegriffen , vgL das
Lectisterniuin im J. 218, Idv. XXI 62, 9 nnd

Arch. Ztg. 1866 Taf. 209. Ant. Denkm. I Taf. 9.

Gerhard Auserl. Vasenb. 146, besonders schon

auf einem in der Villa Papa Giulio befindlichen

Krater, den Furtw angler auf den Pinsel des

Meidias zuruckiuhrt, Furtwangler-Reichhold
Gr. YasenmaL I Taf. 20. Die Vermahlung selbst

auBerordentlich schon auf einem apulischen Va-
senbild, Gerhard ApuL Vasenb. Taf. 15 (= Ban-



meister Denkm. I 630, s. Kekule a. 0. 35,

dagegen nach Preller-Eobert Gr. Myth. I
498, 5 die Heirat des Herakles mit Megara), vgl.

-ebd. Taf. 14. Zuweilen besteigt sie das Vier-

gespann mit Herakles, Gerhard Auserl. Vasenb.
140. 325 (vgl. 111). Ebenfalls wird gewohulich
ein Brunnenrelief aus Korinth auf die Hochzeit
mit H. bezogen, Arch. Ztg. XXVII Taf. 24, 1,

Tgl. Michaelis Journ. hell. Stud. VI 48 und
tiberhaupt Kekule a. 0.; etruskischer Spiegel 10
bei Micali Atlas Taf. 49 (anwesend Apollon
und Artemis) = Daremberg-Saglio Diet. Ill

1 Abb. 3737, Tgl. Gerhard Etr. Spiegel IV
Tal 145. Genimen bei Tassie Raspe I 110ft".

Babelon Catal. cam. 13, 16 Taf. II 16. Lite-

xatur: Welcker Griech. Gotterlehre I 369ff.

Preller-Eobert Gr. Myth. I 498f. Kekule
Hebe (1867). v. Sybel Art. Hebe in Roschers
Myth. Lex. 11869ft'. P. Decharme in Darem-
berg-Saglio Diet. d. ant. Ill 44ff. [Eitrem] 20

2) "R$r\ (yfiav) erscheint in technischem Sinne

:

1. Im Kriegswesen in Sparta nach dem J. 404
in der Form xa dsxa dtp' fjj$r}s, of TsrraQtxxovTa

dtp' f}fit]$, wobei fj. die Vollkraft, den Beginn der

Dienstpflicht aufier Landes, das 20. Lebensjahr
bezcichnet. Die Formel findct sich a) beim Auf-

gebot ((pQovQav cpaivstv), das nach Moren und
innerhalb dieser nach Jahrgangen erfolgte, Xen.
hell. VI 4, 17; resp. Lac. 11, 4. Die vsteg tsi-

TaQ&xovia dtp'' tjfirjs waren zum Dienst auBer 30
Landes nicht mehr verpflichtet, hell. V 4. 13;
b) in der Schlacht, wo den zehn jiingsten Jahr-

gangen hell II 4, 32. Ill 4, 23. IV 5, 14. V 4, 40,

den fiinfzehn jiingsten IV 5, 16. 6, 10 besondere,

anstrengendere Aufgaben zufallen. Voraussetzung
daftir ist, daB aueh in der Gliederung des Heeres
die Altersklassen Beriicksichtigung gefunden hat-

ten. Denn man konnte nicht durch solche Aus-

sonderungen im gegebenenAugenblickdieOrdnung
der kleinsten Einheiten {Evaipoziat} dnrchbrechen. 40

2. Im burgerlichen Recht : a) in Gortyn tritt

der ^iW VII 37. IX 46 in Gegensatz zu dem
avyfiog XI 19 oder avcoQog VII 29. 54, und eben-

so die fjfitovoa VII 37. 41. 53 oder d)Qi/na VIII
39 zu der av(oQos VII 29. VIII 46. 47. 50. XII
22. Fur Madchen ist die Grenze XII 34 auf

zwtilf Jahre festgesetzt, welche das fruheste

Heiratsalter bezeichnet; fiir Knaben fehlt uns eine

Angabe, doch konnte eine gesetzliche Bestimmung
nicht fehlcn , und da der »J/?«uv nach VII 35 50

•ehemtindig ist, so kann die Grenze nicht zu tief,

schwerlich unter 16 Jahren, angenommen werden
(gegen Kec. inscr. jur. gr. I 407 : 14 Jahre). Der
f$i(ov war auSerdem zeugnisfahig behufs des Be-

weises IX 46, durfte sogar adoptieren XI 18,

gait aber noch nicht als volljahrig, solange er

ajiobgoftog war VII 35, d. i. an den tTbungen des

boofiog (Suid, s. bgofioiz) nicht teilnahm. Erst

der boofievg (s. d.) ist volljahrig, wozu wahrschein-

lich ein Alter von 18 Jahren erforderlich war; 60
b) in Athen ist in einem augenscheinlich alten

Gesetz fiber die Sohne von ErbtOchtern mit den

Worten nai a/m fj^U «" &'ews der Eintritt der

familienrechtlichen Mundigkeit bezeichnet, vgl.

Bekker Anekd. I 255, nod auf dieses Gesetz be-

ziehen sich auch die sonstigen Anfuhrungen des

Ausdrucks, Isae. VIII 31 X 12 frg. 25. Hyper,
frg. 192 (bei Harpocr. s. EmdtETsg). Hier, wie auch

bei Luc. Zsits rgay. 26, wird dieser Zeitpunkt mit
der Eintragnng in das itiJ-iaQxueav yeanpaxeTw
(18 Jahre, Axist. resp. Ath. 42) gleichgesetzt,

wahrend Didymos und Harpokration a. 0. irren.

Aischines III 122 braucht.den Ausdruck auch
von Delphiern, die zu einem Hilfszuge aufgeboten
werden. [Thalheim.]

3) s, Ephebia.
'H0tjT7fgtov. 1) = ovfiTiaaiov nach Athen. X

425E und Eustath. II. XX 219- Nach Hesych
heiBt namlich fjfiav auch sveoxeioftm, uv&vaxsoiku
,schmausen, sich betrinkcnf

.

2) — mtiarfjQtov .Speisesaal', Ortzum Schmau-
sen. Hesych.

3) — xaTokvGiQ ,Herberge (
. Hesych. Suid.

4) = 7iaidr.vTtJQtov ,Sehule'. Suid.

ft) Allgemciner: einVergnugungsort, So schon
bei Herodot. II 133 unter dem Namen ivrj^z^-
qiov. Athen. X 438 B gibt bei der tlbersetzung
der Herodotstelle das Wort mit 17. wieder. Nach
Plut. Pomp. 40. 53 vielleicht eine Art Pavilion
auf den Giitern vor der Stadt. [K. Schneider.]

Hebon (imtpavsazatos dsos), Mysteriengott

dionysischen Charakters in Neapel, IGI 716. 717.

Als Epiklcsia des Dionysos fatit es Macrob. Sat.

I 18, 9.

*

[Neustadt.]

Hebraei s. Iudaea.
Hebromagus s. Eburo magus.
Hebron (M. T. jrqrr, LXX Xsfed>v) liegt

etwa sieben Stunden sudlich von Jerusalem auf
dem Gebirgo Juda an den oberen Anfangen eines

nicht tiefeingeschnittenen fruchtbaren Tales, des-

sen umgebende Berge ca. 950—1000 m hoch
sind, am Kreuzungspunkt von vier wichtigen

Handels- und Verkehrsstrafien (Guthe in Eeal-

encyklop. fur prot. Theol. IX 3 565), woraus sich

das hohe Alter und die grofie Bedeutung H.s als

Handelsstadt und Kultstatte erklart. Nach der alten

und glaubwurdigen Nachricht Num. 13. 22 (J) war
H. sieben Jahre vor Soan (= Tanis) in Agypten ge-

baut (E. Meyer Die'lsraeliten 1906, 447). Joseph,

bell. Jud. IV 9, 7 ist das Alter von H. noch hOher

als das von Memphis in Agypten eingeschatzt.

Jedenfalls ist H. vor der Einwanderung Israels in

Kanaan gegriiudet worden. Als alteste Bewohner
werden Num. 13, 23. Richter 1, 10 die drei fabel-

haften Enakitergeschlechter Sesai, 'AMman und
Talmai genannt; sie gelten Num. 3, 32f. (E) Deut.

2, 11 als Riesen, fur welche jiingere tTberlieferung

als Stammvater Jos. 15, 3. 21, 11, oder als gewaltig-

sten unter ihnen Jos. 14, 15 einen t<4r6a
f
fingiert.

H. hieB namlich friiher yanN r\?yp
t , Richt. 1,10.

Jos. 15, 13f. (J), und darnacn bei P Gen. 23, 2. 35,

27. Jos. 15, 54. 20, 7. 21, 11. Sa'ifit {4) = 'AM
wurde von jungerer Schriftgelehrsamkeit als Per-

sonname gedeutet, wovon achon der Umstand
hatte abhalten miissen, daB Gen. 35, 27. Neh. 11, 25

T2"iN den Artikel vor sich hat 73"?$? ^ZlV
wird von E. Meyer a. a. 0. 264 ,ab die Stadt

der vier GBtter, namlich Abraham, Sesai, 'AMman
und Talmai gedeutet (s. 0.); vgL Hieronymus,

Peregrinatio S. Panlae, wonaeh die Juden 'p '«

als Stadt der vier Manner Abraham, Isaak,

Jakob xtnd Adam erklaren, indem Adam ans

MiBverstand voti Jos. 14, 15 als vierter dazn-

gekommen ist ^aedeker Palistana? 1910, 105).

Guthe a, a. 0. 564 mOchte den Namen als
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Stadt der vier zusammenlaufenden Wege (s. o.)

deuten. Vielleicht laafen Meyers und Guthes
Erklarungen auf das gleiche hinaus: '«'p die

Stadt der vier Gdtter, denen die vier Wege an-

vertraut sind. Wenn P Gen. 23, 2ff. 25, 10.

49, 32 Hetiter die Urbewohner von H. sein lafit,

so erklart sich dies daraus, daB fiir P Hetiter

= Kananiter sind, indem die Tatsache nach-

bar Giora uberrumpelt und geplilndert (Joseph,

bell. Iud. IV 9, 7) und im J. 69 von dem romi-

schen Tribun Cerealis erobert und zerstfSTt, bell.

Iud. IV 9, 9 (Schiirer Gesch. d. jud. Volkes

13.4 621). Nach der Beendigung des groBen

judischen Aufstandes unter Bar Co^jSa (132—135

n. Chr.) wurden auf dem Jahrmarkt an der Teie-

binthe von H. Juden so viel feilgeboten, ,daB ein

wirkt , daB Hetiter einst vor den Israeliten in jiidischer Sklave nicht mehr als ein Pferd gait'

Vorderasien einschlieBlich Palastinas Reiche grim- 10 (Schiirer a. a. 0. 1 698, 143). Von byzantmischen

deten. Nur laBt sich nicht beweisen, daB gerade

H. hetitischer Besitz war. Hommel (Altisrael.

tjberlief. 2B2f.) will die Umnennung von Kirjat

'Arba
c

in H. mit dem Eindringeh der in den

Amarnabriefen genannten Habiri zusammen-

bringen, wahrend andere den Namen -pinn von

^-n Genosse ableiten und die Umnennung auf

die Kalebiter zuruckfiihren. Dieser den Edo-

initern und Judaern nahestehende Stamm hat

Kaisern mit Bauten geschmiickt, erlangte H. unter

muslimischer Herrschaft wieder Ansehen. Bei den

Kreuzfahrem hieB H. eastellum oder presidium

ad sanctum Abraham. Gerhard von Avesnes er-

hielt H. von Gottfried von Bouillon als Lehen.

1167 wurde H. Bischofssitz , fiel aber schon 20

Jahre spiiter an Saladin (Baedeker Palastina7

106). Heute heiBt H. el-halil (eine Abkiirzung

aus balil er-raAman), [Stadt] des Freundes (des

Mmlich bei der Einwamtang Israels in Kanaan 20 Bannher^en [Gjtte^) d h AtaJ-j™. *£
sich von Siiden aus H.s bemachtigt. Jos. 10,

3ff. besiegt zwar Josua an der Spitze von ganz

Israel Hoham , den Konig von H. , und erobert

seine Stadt, wahrend Eicht. 1, 10 Juda H. erobert.

Da aber Kalebiter (Guthe a. a. 0. 713ff.) zur

Zeit Davids in nnd um H. wohnen, ist es das

naturlichste anzunehmen , dafi sie sich in H. bei

der Invasion Israels in Kanaan festsetzten. Die „ „ „ 1TT ,,..-. j

Uberlieferung von der Eroberung H.s durch ganz oeitung von Ziegenfellen zu Wasserschkuchen und

T*r^i h«w fl,,«.b J.in a i«t flinA KnuHtniktinTi aa die Herstellung von Glasarbeiten, durch welche H.

41, 8. Jak, 2 , 23. Es ist von ca. 20 000 recht

fanatischen Moslims und ca. 2000 Juden (mit

drei Synagogen) bewohnt und bildet einen Kreis

(kada) des Gouvernements (sandschak) Jerusalem,

trber die Einteilung der Stadt in sieben Quar-

tiere s. Baedeker a. a. 0. 106. H. hat sich

seine Bedeutung als Handelsstadt und Kultstatte

bewahrt. Von Industrie ist besonders die Bear-

Israel, bezw. durch Juda, ist eine Konstruktion 30 di« Herstellung

der biblischen Geschichtsschreiber. Jos. 15, 13ff.

iiberweist Josua dem Stamm Kaleb das Gebiet

von H. Als Saul gegen die Philister gefallen

war, wurde H. 71/g Jahre lang die Kesidenz Da-
vids als Kfinigs von Juda (II. Sam. 2, Iff. 5, Iff.),

da David durch seine Heirat mit Abigail (I. Sam.

25) mit den Kalebitern verschwagert war. In

H. fanden die Verbandlungen Davids mit Abner
statt (H. Sam. 3, 2 Off.), der schliefilich von Joab

schon im Mittelalter bekannt war, zu nennen.

Wichtig ist H wie einst fur den Verkehr mit

den Beduinen. Wie schon im hSchsten Altertum

ist der Wein von H. beruhmt; der Name des

Tales Eskol, von wo Num. 13, 23 die Kund-

schafter die Riesentraube mitbraehten, hat sich

erhalten in bet iskahil nordlich von H. Charak-

teristischerweise fehlt aber der Wein bei dem
Beduinenmahl , das Abraham Gen. 18 seinen

im Stadttor vonH. ermordet wurde. Am Teiche 40 g^sten auftischt. Vor allem aber ist H. eines der

Hauptheiligtiimer der muslimiscnen Welt, die in

das ETbe von Synagoge und Kirche trat. Der

Ruf des heutigen H. als muslimischer Wallfahits-

ort knupft sich an die biblische Patriarchen-

legende, besonders in der Form, in der sie P
bietet. Das Hauptheiligtum H.s bildet heute das

im Osten der Stadt gelegene hdram mit den

Patriarchengrabern. Nach P sollen in der durch

Abraham von den Hetitern kauflich erworbenen

von H. , wohl dem unteren der zwei noch vor-

handenen Teiche von H, wurden die abgeschla-

genen Hande und FiiBe der hingerichteten Mor-

der Isboseths (II. Sam. 4, 12) aufgehangt. Als

David als Konig von Gesamtisrael das von ihm
eroberte Jerusalem zur Hauptstadt gemacbt hatte,

sank die Bedeutung von H, es bildete aber beim
Auftreten Absalom s den Herd der VerschwGrung,

II. Sam. 15, 7ff. Hemach wurde H. von Reba-

beam (II Chr. 11, 10) befestigt. Seit dem ErilSOH^hle in der nbcSM ™n H. Sara (Gen 23, 19),
v - -- & - *- Abraham (Gen. 25, 9), Isaak, Rebekka, Lea (Gen.

49, 31) und Jakob (Gen. 50, 13) bestattet sein.

Gen. 23, 9. 11. 17 war das Grab eine HiJhle,

die 23, 17 in der Ma/pela vor
(

,
:??), das ist wohl

Cstlich von Mamre = Hebron lag. Ma^pela war

daher wahrscheinlich Bezeichnung einer Gegend,

etAva eines Feldes von H. , wahrend LXX (id

oxrjlatov to bt^lovv) bei r.SSD'E an eine Doppel-

hohle denkt. Wenn Ma^pela (isthch von H. zu

geriet es in die Hand der Edomiter, vor welchen

die Kalebiter zum Teil nach dem Norden aus-

wichen, I. Chr. 2, 19. SOff. 4, 4. Neh. 3, 9. Der

Theorie nach warde aber H. als jiidischer Besitz

nicht aufgegeben. Bei P Jos. 20, 7 gilt H. als

eine Asylstadt, Jos. 21, 11. 13. L Chron. 6, 40

—42 als Priesterstadt. Der Chronist bezeichnet

Neh. 11, 25 H. als judisch. Wahrscheinlich will

auch P Gen. 23 nachweisen, daB mindestens auf

eins der Hauptheiligtiimer von H. , die heilige 60 suchen ist, stimmt wenig dazu die Lokalisierung

Hohle in der Ma^pela von H, Israel ein uraltes

Anrecht habe. Nichtsdestoweniger ist H. edomi-

tisch geblieben, bis es 164 v. Chr. von Judas

Makkabaeus erobert wurde , I. Makk. 5 , 65.

128 v. Chr. wurden die Edomiter durch Johann

Hyrkan dem neujfidischen Reich einverleibt, Joseph,

ant. Iud. XIII 9, 1. Wahrend des judischen

Kriegs gegen die BOmer wurde H, von Simon

der Patriarchengraber in und nnter dem hdram
von H. (vgl. die Beschreibung desselben bei

Guthe a. a. 0. 566— 568). Denn der hdram
liegt am Ostende des heutigen H. , wahrend nun
aber dieses selbst dem grotteren Teil nach in der

Osthalfte des Hebroner Tales liegt, hat das altere

H. vielmehr in der Westhalfte des Tales von H.
gelegen. Der Mer befindliche Hugel er-rumeidi
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ist reich an Hohlen , Zisternen u. dgl. Dort
mOgen in der Zeit Ps die Patriarchengraber,
vergleichbar den Ktfnigs- und Riehtergrabern bei
Jerusalem, gezeigt worden sein. Vielleicht kennt
sie hier noch Joseph, bell. Iud. IV 9, 7. Vgl.
die Planskizze von H. bei Giithe (Kurzes BibeL
wdrterbuch 1903, 247). Ersten Spuren von gro-
fleren Bauten uber den Patriarchengrabern be-
gegnen wir bei dem Pilger von Bordeaux (333
n. Chr.). Antoninus Martyr (570 n. Chr.) gt-

wahnt eine vierhallige Basilica. Sie mochte von Iu-
stinian (527—565) herruhren und wurde, nachdem
sie inzwischen in eine Moschee umgewandelt war,
1167—1187 durch eine KreuzfahrerMrche ersefczt,

die von den Arabern restauriert wurde und die
jetzige Hauptmoschee von H. bildet, ein den
Christen und Juden verwehrtes Heiligtum. Die
Verlegung der Patriarchengraber nach ilirer

jetzigen Stelle wird mit der ZerstGrung der Stadt
durch die Riimer und mit dem Wiederaufbau
in dem Ostlichen Tal von H. zusamraenhangen
und ca. 70—300 n. Chr. erfolgt sein. Der Jes.

51, If, erwahnte Schacht (m) der Sara durfte
mit dem am Ostlichen Fufl des Hiigcls er-rumeidi
gelegenen "Ain dschedide (Badeker a. a. 0. 106)
gemeint sein. Yiel verloren von seiner ursprung-
Hch hohen Bedeutung hat der sogcnannte
Hain Mamre (Gen. 13, 18. 18, Iff.) , einst viel-

leicht nicht blofi das Konkurrenzheiligtum der
Hohle in der Maxpela, sondern noch angesehener
als diese. Altere jiidische und christliche tTber-

liefening (Joseph, ant. Iud. I 10, 4; hell. Iud. IV
9, 7. Pilger von Bordeaux 333 n. Chr.) sucht
ihn in der 3 km nOrdlich von H. gelegenen Statte
Ramet d-halil (vgl. die Planskizze bei Outhe).
Die dort befindlichen Steinschichten konnten Reste
des ehemaligen heiligen Hages sein, wahrend die
Sstlich davon zu sehenden grofleren Bauiiber-
bleibsel der von Konstantin an Stelle des zer-

stGrten heidnisehen Altars erbauten Kirche an-
gehoren mdchten. Der MT redet Gen. 13, 18
und 18, 1 von sntttt -:3k, also von Terebin-
then in der Mehrzahl, wahrend LXX hier, wie
auch der MT Gen. 18, 4. 8 nur einen Baum hat.
Ebenso laBt Joseph, ant. Iud. I 10, 4 den Abra-
ham TtBgi jijv "Uyvyrjv xaiov/ievrjv Sqvv wohnen,
wohl demselben Baum, den Joseph, bell. Iud. IV
9, 7 nennt. Sind die Terebinthen Gen. 13, 18
und 18, 1 treue Oberlieferung, so ware von dem
heiligen Hain schliefiiich nur ein heiliger Baum
stehen geblieben, woraus sich bereits der Sin-
gular bei LXX erklart. Jedenfalls kennt die
heilige Legende seit Josephus nur einen Abra-
hamsbaum. Nach den Angaben des Hieronymus
(im Onomastikon 111 und in der Peregrmatio
S. Paulae) ware zu seiner Zeit dieser heilige
Baum beseitigt gewesen. Seit den Kreuzziigen
taucht die Auffassung auf; daB eine Rieseneiche,
die noch heute bei dem russischen Hospiz vor
H. stent, leider aber jetzt im Absterben begriflen
ist , der heilige Abrahamsbaum sei. Wenn auch
Ramet el-halil die altere Uberlieferung fur sich
hat, so entspricht auch sie wenig den alt-

testamentlichen Angaben. Die Entiernung des
Bauroes von H. ware zu weit (Gut he Real-
enc. 1X3 569). Gen. 13, 18 und 18, If. ist

die GrtadungBsage fur das Heiligtum et-rtaia

<(Junkel Genesis 3 1910, 201), wie Gen. 23 die

fur die heilige Hohle in der Maxpela von H. Was
N")72tt bedeutet — eine Entstellung von "^lE)
Orakel[-Terebiuthe] ? — ist nnsicher. Der junge
Midrasch (Gen. 14, 3) macht Mamre und Eschkol
zu Personen. Das Heiligtum von H. ist schon
zu Davids Zeit hochberiihmt, II. Sam. 15, 17ff.
David hat es nicht erst gegrtindet, wohl aber ist
die Beziehung auf Jahwe in isra*elitischer Zeit er-
folgt. Wenn man in Israel erzahlt, dafi in H.

lu Jahwe dem Abraham erschienen, nnd dieser zum
Dank den Altar von H. stiftete, so folgt daraus
1) das Heiligtum von H. ist alter als das histo-
riscbe Israel; 2) das Heiligtum von H. unterstand
friiher einem anderen Numen; 3) da H. bis zur
Zeit Davids kalebitischer Besitz war und H. be-
reits zur Zeit Davids ein israelitisches Heiligtum
ist, so wird die Verbindung H.s mit Abraham
nicht erst durch Israel erfolgt sein, d. h. Abraham
ist dann ein Heros oder Gott der Kalebiter oder^ ihrer Vorganger. Ja er ist wohl das in H. verehrte
Numen (oder eines der dortigen Numina), und Sara
ist das weibliche Pendant. Das Numen ist schliefi-

iich zum Stifter seines Heiligtums geworden. Unter
dem Fir n is des Jahwismus in den Kult Israels

aufgenommen, hat aber der Kult des urspriing-
lich selbstiindigen Numens sich zah bis in die

Gegemvart gehalten. Abraham ist mit den ubrigen
Patriarchengestalten einer der Nothelfer von Chri-
sten, Juden und Moslemen. Die Bittzettel, die

'*" man den Patriarchen in die Graber wirft, gelten
ihnen als Heiligen, Welis, Halb- oder Vollgottem.
Wie fur den Juden H. neben Jerusalem, Tiberias
und Safed, so ist fiir den Muslimen H. nach
Mckka und Jerusalem die angesehenste heilige
Stadt, und auch Christen wallfahrten zu der
Abrahamseiche von H. Das ursprunglich heid-
nische Numen der uralten Handelsstadt hat ihr
bei den Bekennern der drei monotheistischen
semitischen Eeligionen bis jetzt ihre Hauptan-^ ziehungskraft gewahrt. [Beer.]

Hebros, 6 "Efigog, bei Byzantinern Evqos
(Etvmologie unsicher, s. Tomaschek Thraker
II % 93. Fick in Kuhns Ztschr. XLII 85f.),

der Hauptstrom Thrakiens, jetzt slav. Maritza
genannt, entspringt wie Strymon, Nestos und
Oskios in dem Skomiosgehirge, Thuc. II 96, 4.

An st. met. I 13, fliefit dann ostwarts an Philippo-
polis (160 m) voniber bis Hadrianopolis (40 m), wo
er in die Talrichtung des vom Haimos her ihm zu-

50 stromenden Tonzos ubergeht und sich nach Suden
wendet, urn nun als ein bedeutender, auch fur

groBere Fahrzeuge schifFbarer Strom zwischen Do-
riskos und Ainos das Agaische Meer zu erreichen,

Her. IV 90. VII 59. Die friiheste Erwahnung
findet sich bei dem Dichter Alkaios (frg. 109
Bergk), der ihn xaV.toros ttozciimvv nannte. Eur.
Here. fur. 386 nennt ihn, wohl init Bezug auf die

Schlammfuhrung, dQyvggoQvtTjc. Sonst erwahnen
ihn die Dichter mit Vorliebe in Verbindung mit

60 dem duTch seine Winterkalte beruchtigten Klima
Thrakiens, so Theokrit. VII 11 If. jtlftaxi ftvoaw\

"jfifigov stag Tioxaftov. Verg. Bac. X 65 frigoribus

medicis Hebrumque bibamus. Hor. carm. I 25,

19f. fiiemis sodali — Bebro f ebd, m 25, lOf.

Hebrum — et nive candidam Thraeen; epist. I
3, 3 Hebrusque nivali eompede vincius, ebcL I
16, 12f. fons — ut nee frtgidior Thracam nee
purior ambiat Hebrus. Vat Place, II 515 a ge-

2589 Hebrus Hecht
,

2590

keit des Cornelianus, die Zusatzscholien des Serv.

Buc. VII 65 auch mit Varius, den wir aber sonst

nur als Editor der Aeneis kennen. Es bleibt

einzig die Sicherheit, daR H. vor Servius ge-

schrieben hat und auch vor dem jedenfalls ge-

meinsamen Gewahrsmann des Philargyrius (Termi-

nus post quem seiner schriftstellerischen Tatigkeit

wie es scheint Donat; vgl. Barwick Comment.

(s"d.X also dem Becken von Philippopolis. was philol. Jen. VIII, h 1211 und Wessner Berl.

freilich nur fiir kleine Fahrzeuge zu verstehen 10 philol. Woch. 1910, 850) und der Danielscholien

ist, das Ende der grofien, als Via Egnatia (s. d.) (entstanden wohl urn die Wende des 4. zum 5.

Udi Boreas eonvaUibus Hebri \
tollitur, Anth.

Pal. VTI 542, 1 "Eftgov ^etjWeg/otf — HQVpioim

Se&ivros. TX 56, 1 "JSPqov Oqtjixiov xQvjim jtejts-

fypiivov v6o>q usw. Von den Geographen gibt

Strabon mehrfache beachtenswerte Angaben. Er
«rwarmt VII 331 frg. 51 die Deltabildung des

Flusses (divrofjtov ovzos) und ebd. frg. 47 seine

Schiffbarkeit bis hinauf in das Gebiet der Bessoi

bekannten tJberlandstirafie am H. bei Kypsela

(VII 322 nach Polyb. XXXIV 12, 3. 329 frg. 9),

den NebenfluB Arisbos XIII 590. Andere Geo-

graphen nennen den Flufi nur kurz oder bei-

laufig, so Skyl. 67. Artom. bei Strab. VII 331

frg. 56. Mela II 2. Plin. n. h. IV 41. Ptol.

Ill 11, 2. Herod. IV 90 erwiihnt aus Anlafi des

Skythenzuges des Dareios den NebenfluB Agrianes

<s. d.), dem wieder der Tearos zustrSmt ; Plin. 20 der Vatic, Scholien bei Georg. IV 88 (und 169), wo

n. h. IV 50 nennt die Nebenfliisse Bargus und sie den Namen H. durch das einfache unperson-

8ynnus. Tiber Veranderungen des Unterlaufes bei liche legitur ersetzen (andere Beispiele dieses Ver-

Ainos berichtet Plin. XVII 30, uber Goldfulmmg faliTens bei Barwick Philol. a. 0. 141fL ;
iiber das

Jhdt.; vgl. Barwick Philol. LXX 122f.); auf die

indirekte Benutzung des H. durch beide Scholien-

gruppen mittelst der gleichen Quelle weist auBex

dem schon bekannten zwischen ihnen bestehenden

Verhilltnis dieselbc Art des Zitierens bin: in

Hebri mit Auslassung von libra bei Serv. Dan.

(die Aspiration wie bei Servius), in, Ebri (Ebrii)

in den Hss. des Philargyrius, und ein Vcrgleich

des Flusses Plin. XXXIII 66, worauf auch divitis

Hebri bei Val. Flacc. IV 463 zu gehen scheint.

Zahlreich sind die bildlichen Darstellungen

des Fluflgottes auf Miinzen, besonders von Phi-

lippopolis, und die meisten der ihm beigegebenen

Attribute kennzeichnen die Beziehungen des Flusses

Wesen der Aratic. Scholien ebd. 108 Anm.).
_
Ja

selbst das einzige Zitat des Servius geht vielleicht

auf dieselbe Quelle zuruck. So kommen wir auch

auf diesem Wege spatestens auf die erste Halfte

des 4. Jhdts. , wenn nicht eher auf die zweite

des 3.; diese Zeit anzunehmen oder gar etwas

{EBPOS auf einer Miinze Hadrians) zur Land- 30 hinaufzuriicken, stehen die textkritischen Lei-

schaft, so die Ahren und das Fullhorn, Schilf, stungen des H. nicht im Wege; scheute sich doch

ein Kahn usw., s. die Nachweise bei Drexler E ib beck (a. a. O.) nicht, sie selbst einem Verrius

in Roschers Myth. Lex. I 1871ff.

Von neueren geographischen Schilderungen ist

die von Theob. Fischer in A. Kirchhoifs Lan-

derkunde v. Europa II 2, 100—104 hervorzu-

heben, feruer Vivien de Saint-Martin Dic-

tionn. de geogr. Ill 661f. [Oberhummer.]

Hebrus, ein Vergilherausgeber, dessen Fjxi-

zuzuweisen. [Funaioli.]

Hebudes (oder ahnlich) ist der eigentliche

Name der auf Grund einer falschen Lesung auf-

gekommenen Bezeichnung der Hehriden. Vgl.

Diefenbach Celtica Hi 247 und K. Muller
zu Ptolem. II 2, 10. Der Name ist iiberliefert

Haemodae (s. d.) bei Mela, dagegen irrtumlich

stenz mit Unrecht vielfach bestritten worden ist, 40 doppelt: Aemodae und Hebudes bei Plinius, Ebu-

so von Rib beck Proleg. ad Verg. 174ff,, wogegen
Ha gen Jabrb. f. Philol. Suppl. IV 731ff. Er

kommt nicht nur bei Servius Aen. VII 6 vor und

neunmal in den sog. Berner Scholien zu Vergil

(Georg.), sondern auch, was ich nirgends ange-

merkt finde, in dem Kommentar des erweiterten

Servius Buc. VII 64 und 65 ; fcrner in einer Esplan.

der VergiLischen Buc. VIII 40 und in der sog.

Brev. Expos, der Georg. I 296 (App. Serv. Ill,

des bei Solin. 22, 42 app. p. 234 iMommsen),

"Efiovdat bei dem besten Kenner des alten Irlands,

Ptolemaios (a. a. O.) und nach ihm bei Steph. Byz,

s. Aifiavdat Ihre Zahlwird teils auf sieben berech-

net(Mela, Plinius), teils auf fiinf (Solin, Ptolemaios).

Von der diirftigen Lebensweise und den rohen Sitten

der Bewohner berichtet Solin. a. a. 0. [Haug.]

Hecatostylon, nach Fragment 31 der Forma

Urbis (wo sich der Name findet) eine schmale,

II ed. Hagcn), zwei Auszugen einer und derselben 50 langgestreckte Halle an der Nordseite der Fom-

Scholiensammluna'. aus welcheT auch die Berner peianae Portieus (s. d.) nach dem Marsfelde zu,

deren .hundert Saulen* eine grofie, fast genau
Scholiensammlung, aus welcheT auch die Berner

stammt und deren Kern, soweit es nicht Servius

ist, auf Philargyrius, zum Teil auch auf einen

Gallus. zuriickgeht. Somit haben wir auch aus

den Eclogen Zitate des H. gewonnen und kennen

aufierdem nicht allcin von ihm iiberliefertc Varian-

ten des Vergilischen Textes, von denen sogar

mehrere Spuren in Vergilhss. geblieben sind;

hinzu kommt noch bei Serv. Dan. Buc. VII 64

in der Ostwestrichtung orientierte MittelmaueT

flankierten (Jordan-Hiilsen Topogr. I 3, 582f.)

;

vgl. Martial II 14, 9 inde petit centum penden-

tia teeta columnis, illinc Pompei dona nemus-

que duplex und ni 19, 1 proximo, contents osten-

ditur ursa columnis, exoruant fictae qua pla-

tan*ma ferae. Hieronym. ad a. Abr. 2263 = 247

eine ausdruckliche Begrundun^ des H. fiir die 60 n. Chr. Dwatrum Pompei incensum et Hecato-
17 =.1 • __ T l — l. ... „U„- J. „*../...„, TJ„„„l,,^L -v A «+ Ttr.rn TTT 3 ZAZuruckweisung einer Lesart, wonach es scheint,

daB die Vergilausgabe mit Anmerkungen versehen

war, in der Art etwa, wie die des Valerius Probus
(vgl. Serv. Dan. Aen. I 21 und dazu Aister-
mann De M. Valerio Probo Beryt., Bonnae 1910,

14). Die Lebenszeit des H. genaner zu bestimmen,

ist mis versagt; ihn verbinden. Ofter Berner und
verwandte Scholien mit der unklaren PersOnUch-

stylum. Beschreibung d. St. Rom III 3, 54.

Jordan Forma urbis Eomae 22. tlber die Aus-

grabungen 1884 Not. degli sca^ 1884, 108f.;

dazu Jordan-Hiilsen a. a. 0. De Rossi-Gatti
BulL com. 1893, 189ff. [Gall.]

Hecht (lueius; Esox lucius L.). Da der H.

sich hauptsachlich in den Binnengewassem des

nOrdlichen and mittleren Europas aufhalt, so
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war er in der klassischen Periode des Altertums
unbekannt: Aristoteles und Aelian erwahnen ihn
nicht. Die Eflmer scheinen unter esox nicht
unseren H. verstanden zu haben; denn was von
jenem gesagt wird, paBt nicht auf diesen. Anthi-
mus 45 namlich heiBt es: tecones dieuntur esse

filii esocum; toman ipsi bom sunt et sanis et

infirmis elixt in sale et oleo. Teeo
f
bei Pole-

mics Silvias p. 268 tecco (franzflsisch tacon) ist

der Salmling, d. h. der Salm vor der Laichzeit,

solange er noch auffaliend hell gefarbt ist und
der roten Flecken ermangelt. DaB man ihn
iioch zu unserer Zeit fiir einen besonderen Fisch
hielt, beweist die noch urn die Mitte des vorigen
Jahrhunderts in England vorgenommene Ausrot-
tung der jungen Salme, die man als Boden-
dtinger verwamlte und sich so einer kostbaren
Speise beraubte (Brehm TierlebenS VIII 3301).
Man beachte ferner, was Anthimus 41 von dem
esox als Nahrungsmittel sagt: de esoce verof

quando recens fuerit, comedatur- si autem de

pluribus diebus fuerit, gravat stomachum. Prae-
terea si salsi sunt, graves sunt et malos hu~
mores nutriunt Davon laBt sich nichts auf
den H. deuten. Weit eher dagegen, wenn auch
immerhin kleine Bedenken zurtickbleiben

,
pa8t

fur diesen Fisch die Beschrcibung Anthimus 40

:

ucius piseis et ipse bonus est, operi vera, quod
de ipso fit, spumeo albumen de ovo sic ntiscea-

tur , ut modiee tenerum sit quam durum, et

eomestum non nocet. Cutis vero lueii ipsius,

quomodo frixus fuerit penitus non mandueetur,
quia graviter nocet. Auch Ausonius (ebd. X 121

p. 124 Peiper), der doch sicher den H. meint
(Brehm Tierleben^ VIII 315), ist in seiner Be-
schrcibung ja etwas ungenau: hie etiam, Latio
risus praenomine, cultor

\
Stognorum, querulis

vis infestissima ranis,
\
Lucius, obseuras ulva

menoque lacunas
|
Obsidet Hie nullos mensa-

rum leetus ad ustis
\

Fervet fumosis olido nidore
popinis. Auch Polemius Silvius erwahnt a. a.

0. den lucius unter den natantia ; daneben offen-

bar als andere Fischarten den esox (darauf folgt

unmittelbar salmo, vgl. o.) und den lupus. Ita-

lienisch heiBt unser Hecht luecio, span, und portug.

lucio. Vielleicht ist die Lahn, ahd. loganaha,

als Hechtwasser zu deuten. Ubrigens stent unser
Jieckt bereits bei Hildegardis. Ich lasse einige Be-
merkungen Gesners iiber den H. folgen. In sei-

nem Fischbuch Zurich 1575 Bl. 175f. heiBt es:

,AuB den fischen so mencklichen in vnsern landen
bekannt sind, ist der Hecht, ein gantz gemeiner und
breuchlicher fisch, auff Latin Lucius genannt ....

dann die so in Seen und umb die ror wonend,
werdend Rorhecht genannt: andere so in den
tieffinen Seehecht: item etliche von der zeyt

Mertzenhecht : un nach Ostern von der grosse

grosse Hecht: item Grundeclit. Bey StraBburg
nenend sy die jungen Hecht Hurling . . . Dann
der Walschen Hecht sind gantz unlieblich zu
assen als etlich von uns Teiitschen zu Mompelicr
mit grossem verdruB erfaren habend. An efr-

lichen anderen orten sind sy nit gentzlich zu
schalten , als die aus dem Rhyn kommend bey
BaseL StraBburg.' [Gossen.]

Hedas ("Edag), ovo/ia zov TSgfiov Tioga Foq-
Twiote, Etym. M., sonst unbekannt. Hermes auf
Hfinzen von Gortyn, Cat Brit. Mus. Crete 45

nr. 62. 46 nr. 78f. Ungeniigende Erklanmgs-
versuche im Etym. M. als <5or^g sdoav (kfoov),

im Philol. Suppl. XL (1863) 377 von Schwenck
als iSavog = lieblich, [Jessen.]

Hediste, weiblicher Lieblingsname auf einem
rf. Stamnos im Boston. Klein Lieblingsinschrif-

ten 128. Derselbe Name findet sich Kirchner
Pros. Att. 6375—6377. [Leonard.]

Hedius. 1) L. Hedius Rufu's Lollianus Avi-
lOtus s. Lollianus.

2) Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus s-

Lollianus.

3) C. Hedius Thorus, als Senator nachweisbar
in den J. 715 = 39 und 719 = 35 {rdiog"'HSiog

raiov viog KXavdta Outgo; , Viereck Sermo
Giaecus 40f . nr. XLX 9. XX 9 ; vgl. Add. p. VII).

[Munzer.]

"Edva. 1. Die Brautgeschenke, die urspriing-

lich den Kaufpreis darstellen, den der Freier fur
20 die Braut zahlt Sie bestehen hauptsachlich in

Rindern und anderem Vieh, Horn. II. XI 244.

Mehrere Bewerber suchen sich darin zu iiberbieten,

Od. XV 17. XVIII 276. XVI 392. Nur unter
besonderen Umstanden erhalt der Freier die Braut
ohne solche, dvaelhov, II. IX 146. XIII 366.

Andcrerseits stattet der Vater seine Tochter aber

auch aus, und das Wort bedeutet 2. die Aus-
stattung, Mitgift, die im Falle ungerechtfertigter

VerstoBung erstattet werden muB, Od. II 132,

30 wie umgekehrt beim Ehebruch die Brautgeschenke,

VIII 318. Man hat diese Bedeutung des Wortes
in Abrede gestellt (insbesondere Cobet Misc. crit.

239), aber Od. I 277 und II 196 lassen keine

andere Deutung zu, und dazu stimmen auch die

hSvcorai II. XIH 382 und isSvaxfairo dvyatoa
Od. II 53, sowie der Gebrauch spaterer Dichter,

Pind. 01. IX 11. Eur. Andr. 2. 153. 942. Vgl.

Schoemann-Lipsius Gr. Alt. I* 50 und fiir den

gegenteiligen Standpunkt Hentze zu Od. I 277
40 Anhang. [Thalheim.]

Hedonifrer s. Kyrenaiker.
Hedr&ios ('EdQaloe). In einer Inschrift auf

einer Siiulenbasis aus Patara in tiykien werden
nebeneinander ein feog Soter Hedraios Asphales
und Poseidon Hedraios genannt, Journ. hell.

Stud. X 81 (Oeov ZonfJQog 'Edgaiov 'Actpakovg

xai Iloaetdoivog 'ESgaiov xai 'Uh'ov 'AxoAXojvos).

Poseidon H. ist wohl Schutzgott gegen Erd-
beben und entspricht dem Poseidon Asphaleios

50
(s . o. Bd. II S. 1726) und ^iEXtovXog, den Orph.

hymn. 17, 9 bittet Udoava yf
t
g awCotg; vgl. Wide

Lakon. Kolte 36. Gruppe Griech. Myth. 1139, 2.

Wer als &sog Hoixrjg unter Ubertragung der Po-

seidbn-Epitheta H. und Asphales verehrt wurde,

ist unbekannt. [Jessen.]

Hedyle CHdvitj), Tochter der attischen Iam-
bendichterin Moschile und Mutter des Hedylos
(s. d.), schrieb ein Epyllion Zxvtitj. Das ein-

zige Bruchstiick bei Athen. VII 297 A handelt

60 von Geschenken. die der liebende Glaukos der

Skylla bringt. Knaack bei Susemihl II 532,

71. Waser Skylla, Zurich 1894 und Knaack
Rh. Mus. LVH 205ff. [v. Radingex.]

Hedylion s. Hadylion.
Hedylos. 1) Athener, Sohn des Straton aus

Lamptrai, Kosmet der Epheben urn 84—78 v. Chr.

(IG II 481. Prosop. Att. nr. 6393). [SniidwalL]

2) 'H&vlos, Dichter aus Samo* oder Athen,

Solm der Dichterin Hedyle (Athen. VH 297 A B).

Meleagros, der Epigramme des H. in seinen Ste-
plhmoa aufgenommen hat, verbindet ihn pr. IV
1. 45. 46 (ev de Uoasidmstov re xai 'HdvXov
aygi dgovQijg (Feldblumen) 2i«sXide<o t' aviftoig

av&ea <pv6{4sva) mit Poseidippos und Asklepia-

des. 1st auch die Annahme von Reitzenstein
Ined, poet. gr. frg. II 6f. ; Epigr. u. Skol. lOlf.

(nur V 160 ist zwischen H. und Asklepiades strit-

tig), daB die drei ihre Gedichte in einer Samm- 10
lung, dem Za>q6q, vereinigt herausgegeben haben,

mindestens fur H. nicht zu erweisen, so standen
sie doch sicher in nahen Beziehungen zuein-

ander ; denn daB H. wie Theokrit den Asklepiades

bei seinem Spitznamen SixeMdag nennt (Athen.

XI 473 A), daB bei alien drei dieselben Personen
mederkehren (Pythias: V 158 ev 163. 212, Ni-

konoe = Mko : VI 292 ^ V 163. 204. 208, Kal-
listion : Athen. XI 468 B ^ XII 131, Nikagoras:
V 198 e« XII 135, Kleophon: V 160 tw V 152), 20
kann nicht auf Zufall beruhen. Wir werden sie

als Jugendgenossen betrachten diirfen. Aus dem
frohlichen Kreise von Athen oder Samos, den wir
uns nach Poseidippos V 182 vorstellen mogen,
sind die leichtfertigen Gedichtchen des H, her-

vorgegangen: Athen. XI 427 F Trinklied, V 158?,
160 (vielleicht auch 43; vgl. V 3. 4) Hetaeren-
praktik,_V 198. VI 292. Athen. XI 486 B He-
taerenweihungen ; so mag auch das eine oder
andere der stilverwandten adyka des Palatinus, 30
wie V 1 34 re Askl. 133 ; V 167 oj Askl. 63 ; V 199.

200 *o Hed. 198. VI 292 ; V 204 ew Askl. IX 752;
VI 283 (v AsH Xn 50 dem H. gehOren. Einen
eigenen Zyklus scheinen die Epigramme auf Weih-
geschenke gebildet zu haben. Casaubon. zu Athen.
XI 13 p. 817. In einer andern Reihe von Epi-
grammen verspottet er, so wie Poseidippos, be-

kannte Zecher und Schlemmer (h emygdft/naoiv

mpofpayovg xazaXsy&v Athen.): den Sokles, Ly-
kophrons Vater (?), dessen xalyvia er iiber die 40
des Asklepiades stellt (Athen. XI 473 A), den Agis
(Athen. VIII 344 E), die Kallistion (Athen. XI
486 E) und Kleio (Athen. VIII 345 A B vgl. Pha-
laikos X 440 D); dagegen sind die beiden Epi-
gramme Anth. Pal. XI 123 u. 414, in denen ein

Arzt Agis verhohnt und das Podagra als Tochter
des Bakchos und der Aphrodite erklart wird (vgl.

Fr. Reuter Stromtid II c. 22) im Stile des Ni-
karchos (vgl. XI 118. 119. 122) und sicher von
einem anderen Verfasser. Stadtmuller bei Su-50
semi hi II. Nachtr. 699.

Ubrigens enthalten auch die ersten Spottge-
dichte recht frostige Witze, wie

T
Ayig IJQOizevg—

Zevg %Qvoo@6ns exi rijvd' 'AxQtoiov XoTtdda und
Kleito Foeyto - yoyygog. Zeitanspielungen finden
sich in der Grabschrift des Flotenvirtuosen Theon,
Athen. rV 176 C und in dem Epigramm auf das
Trinkhorn, das Ktesibios in Form eines tanzenden
Besas (s. o. Bd. Ill S. 325) verfertigte. Athen. XI
497 D E. Die im ersteren GedLcht v. 7 angefiihrten 60
FXavxng fiefieflvafieva nalyvva. Movaecov gehoren
in die Zeit des Ptolemaios Philadelphos, da diese

Glauke sicher mit der Chierin bei Theocr. IV 31
(ev ftkv za Flavxag ayxgovofiat) identisch ist.

Knaack bei Susemihl II 521, 18. In dieselbe

Zeit aber fahrt auch die Erwahnung des Ktesi-

bios, dessen mechanisches Kunststttck im Tempel
der 'AoawiTi ZtqtvQtzx (s. o. Bd. I S. 2764 und

Patdjr-WlMOWft-KroIl Til

negeiocnos zavr*

die dort angefuhrten Epigramme des Poseidippos

und Kallimachos) aufgestellt war. H. muB sich

also wie Poseidippos in Alesandrien aufgehalten
haben. Ob er dort in freundliche oder feindliche

Beziehung zu Kallimachos trat, laBt sich aus
Etym. M. S. dXvzdg^tjg : 'HdvXog 6e etg ra hit-

ygd[ifj.a.Ta KaXhftdxov Sta XI ovopd&i zovg aXv-
zag (Kampfordner in Olympia) nicht feststellen.

Aufier Epigrammen scheint H. nach dem Vdr-

bilde seiner Mutter Hedyle auch ein Epyllion
riavxog (?) gedichtet zu haben ('HdvXog — Me-
Xixf.qtov cpTjaiv sQao&ivza zov Vkavxov iavzov qT-

tpat eig rijv ^dXaxxav Athen. VII 297 A B). An-
deres war schon im Altertum unsicher, wie das

Zitat rov norfoavzog zo sXsyslov, «($" ''HbvXog

larlv sift ootisovv bei Strab. XIV 683 (aus De-
metrios von Skepsis) beweist. Uber Sprache und
Metrik: H. Ouvre Quae fuerint dicendi genus
ratioque metrica apud Asclepiaden, Posidippum,
Hedylum, Paris 1894. [v. Radinger.]

Hedyphon, ]S
T
ebennuB des Eulaios (s. d).

An ihm lag gemiiB Plin. n. h. VI 135 das Asylum
Persarmn, gemiiB Strab. XVI 744 die grofie Stadt

Seleukeia, rrtiher Soloke genannt. [Weissbach.]

HedytOj Athenerin, Tochter des Theodoros
aus Erchia, Mutter des Redners Isokrates (Vita

Isocr. Sauppe Orat. Att. II 3a 2, vgl. Vita
X or. 838b). Ihr Grabmal lag in der Nahe von
Kynosarges (Heliodor. bei Vit. X or, 839 d; vgl.

B. Keil Hermes XXX 201), ihr Bildnis stand
auf der Burg (Vit. X or. 839 d). [SundwalL]

Hegeas, Fiihrer der von Neapel zum rOmi-

schen Heere gestellten Reiterei, gefallen 538 = 216
(Liv. XXm 1, 9). [Munzer.]

Hegeleos gait nach Paus. II 21, 3 als Stiffcer

des Tempels der Athena Salpinx in Argos; die

Legende machte ihn zum Sohne des Tyrsenos
(s. d.) und lieB ihn die unter Temenos' Fiihrung

einwandernden Dorer im Gebrauch der Trompete
unterweisen. Dieselbe Rolle spielt nach einer

anderen Version Archondas (s. d.); auch ist es

nicht Zufall, daB Temenos
1

Sohn Agelaos liieB

(s. d.). In jedem Falle haben wir es also mit
spaten und mythologisch wertlosen Erfindungen
zu tun. Gruppe Gr. Myth. 1199,4. [Kroll.]

Hegel ochos. 1) Sohn des Hippostratos, Ma-
kedonier, Reiteranluhrer Alexanders d. Gr. in

der Schlacht bei Granikos (Arrian. auab. I 13, 1),

nachher mit der Deckung des Hellespontes beauf-

tragt (vgl. Arrian. in 2 , 6f. Curt, in 1 , 19,

vgl. Schafer Dem. m 2 173 u. Anm. 2), leitet

er als Befehlshaber die Flotte Alexanders mit
Erfolg gegen die Seemacht der Perser (Arrian.

a. O. Curt. a. O. Schafer a. O. S. 182f.), kampft
als Ilarch bei Arbela (Arrian. anab. HI 11, 8).

[SundwalL]

2) Hegelochos, nach Diod. XXXTV/V 20 Feld-

herr eines I7ToX£/naIog 6 xQEofivieQog, in dem man
wohl Ptolemaios IX. Euergetes LT. zu sehen hat.

Er hat fur diesen das abtriinnige Alexandrien
wiedererobert and dabei den OTQazrjyog zwv AXe-

savdgeajv Marsyas gefangen genommen. Die Ein-
ordnung dieser Tat des H. in die Zeitereignisse

bei Niese Gesch. d. griech. u. raaked, Staaten
HI 272 undBouche'-LeclercqHist. desLagides
n 73f. ist schwerlich ganz richtig. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach Mit sie allerdings erst nach
132/1 t. Chr., dem Anfangsjahre des Borgertrieges

82
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zwischen Euergetes IE. und Kleopatra n.j auf

deren Seite steht AleiaBdrien. Nach BGU HI 993
CoL 2, 3ff. 1st nun Alexandrien noch ira J. 128/7

v. Chr. nicht in der Hand des Kfinigs (Otto Priester

u.Tempel im hellen. Xgypten II 305, 3); also kann
die Tat des H. erst nach diesem Jahre fallen, aber

wohl noch vor 124 v. Chr., dem Jahre. das augen-

scheihhch die Wiedervereinigung des Euergetes II.

mit seiner Schwester gebracht hat , s. aber neuer-

dische Agon auf den rhapsodischen folgte, liegt

in der Natur der Sache ; sein natarlicher Plate in

Athen sind also die Panathenaeen (vgl. Hegemon
Ibei Athen. XV 698e). DaB H. mit der Giganto-

machie und andern Parodien in Athen siegte,

bezeugt Polemon (Athen. XV 699 a). Die von
Polemon mitgeteilten Verse wissen noch nichts

von Siegen, sondern zeigen, daB H. , den der

Wunsch, Geld zu verdienen, in die Welt trieb,

dings Preisigke Arch. f. Papyrusforsch. V 301fF. 10 in Athen damals nicht den ersten Preis von 100,

Alexandrien hat sich ebon auch noch nach der ge-

rade von hier aus erfolgten Flncht der Kleopatra II.

nach Syrien (Iustin. XXXIX 1, 4 : opibus Aegypti

navibus impositis) welter gcgen Euergetes II.

allein gehalten, und insofern erscheint die oben

gebotene Bezeichnung des Gegners des H., des

Marsyas, durch die Kiese irregefuhrt worden

ist (zur Annahme eines besonderen Aufstandes

der Alexandriner, in den dannH. eingreift) ganz an-

sondern den zweiten von 50 Drachmen erhalten

hatte. Inschriftlich ist ein Agon szaQq&aiv nur

ftir die 340 gestifteten Artemisien in Eretria

(Etpyft. agx- 1902, 98 und 1904, 97) bezeugt; die

Preise betragen hier 50 und 10 Drachmen. DaB
H. seinen Hesametern auch, nach Art des Mar-
gites, Trimeter einmischte, ergibt sich aus Par-

oem. Gr, I 406. Nach Polemon schrieb H. auch

erne Kom&die Philine , rig zov Aqxoiov tqoxov,

gemessen. Bouche-Leclerqsa.a. O.Vermutung, 20 aus der Athenaios III 108c zwei Trimeter an-

in dem H. Diodors den insehriftlich uns bezeugten

hohen agyptischen Beamten Lochos zu sehen,

ist nicht genugend begriindet. [Walter Otto.]

Hegemon. 1) Athenischer Archon im J. 327/6,

Dionys. Hal. Din. 9 p. 649, 5. Papyr. Oxyrhynch.

Philol. LVIII 563. Arrian. anab. V 19, 3. IG
II 748. 808 c 117. d 173. 809 e 134. 811 c49.

[Kirchner.]

2) Hegemon , Athener aus Lamptrai , Trie-

rarch urn 325/4 (IG 809 c 156). [Sundwall.]

3) Hegemon von Thasos, Tarode, den manche
auch als Dicliter der alten Komodie zahlten (Athen.

I 5 b). Er selbst gebraucht von sich inehrfach

den Spitznamen <Paxfj (Athen. IX 406 f. 407 a.

XV 699 a). Bei Aristoteles , der ihn zuerst er-

wahnt (Poet. 2, 1448 a 12), heifit er 6 zag sta-

QcpStas jioirjoas ngtixog , und das wird richtig

sein, obwohl Polemon bei Athen. XV 698 b Hip-

ponax den Erfinder der Parodie nennt und auch

fuhrt; ob und wo sic aufgefnhrt ist, wissen wir

nicht. Eine kurze Notiz iiber diese KomOdie
bei Suidas s. 'Byrj/uwr ist vom Interpolator aus

Athenaios eingefiigt (Wagner Symbol, ad com.

Graec. hist, crit, cap^ c^att. 45). Das Material

iiber H. ist gesammelt von Brandt Parod. epic.

Graec. rell. S7ff. vgl. Meineke I 214, Kock
I 700. [A. K6rte.]

4) Epigrammatiker des Meleagroskranzes, er-

SOhalten nur ein Epigramm auf die Thermopylen-

kampfer VII 436 in Meleagrosreihe ; daB er vom
Paroden H. verschieden ist, zeigt auch die Na-

mensform. [v. Badinger.]

5) H. aus Alexandreia in Troas, Suid. s. y.

'AXsgdvdgeta duvxEQo. laxl nohs TQotag, iv # iye-

vexo 'Hyrjfioiv enoxotoq, og syQatps tor Asvxxgt-
xov jioXspov xoiv &T}fialti>v xai Aaxeftatfiovioiv.

Aelian. n. a. VIII 11 'Hytj/^mv iv to?? Ao.Q$avi-

xotg /iFTQOig tisqI AXeva zov OsxxaXov <prjat xai

Epicharm und Kratinos dem H. voranstellt. Das 40 alia fiev, h U toi$ ttai on r)Qao$r) ftgaxoiv

^ - J; J--1? --^j-~ -N- —T.1 -v,„„ avrov (es folgt eine genaue Inhaltsangabe) ; vgl.

Susemihl Gesch. d. alex. Lit I 409, 195.

6) Athen. Ill 75 d 'AvSqoti'qjv de i) QiXmnog t]

'IIy^fia>v iv zcji ye<DQyix(p yevt} avxtor tads ava-

yQd<p£i. [Weinberger.]

Hegemone (Hyefiovrj). 1) Artemis.
^
Ur-

sprunglich wohl eine selbstandige euphemistische

Bezeichnung der TodesgOttin (Wide Lakon. Kulte

11 Of.), ward H. zu einer Epiklesis der Artemis.

Parodieren des Epos war nichts Keues, wohl aber

die Ausbildung dieser Dichtungsform zu einem

selbstandigen yevog, das seinen besonderen Platz

unter den musischen Agonen eThielt. Wir sind

uber H. vornehmlich durch einen liingeren Passus

aus Chamaileons seclistem Buch ^sqI zrjq &q-

yaiag xco/uosdiag bei Athen. IX 406 e—407c und

durch ein groBeres Zitat aus Polemons zwiilftein

Buch twv 7iQo$ Tijumov bei Athen. XV 698 c

—699 a unterrichtet. Chamaileon mischt wic ge- 50 Diese Artemis H. aber gait spateren Zeiten nicht

wohnlich Wertvolles mit Klatsch, Polemon gibt

vortreffliches Material und teilt vor allem 21 Verse

des Dienters mit. die v. Wilamowitz Henn.

XL 1731T. eindringend behandelt hat. Die Zelt

des H. ergibt sich aus den beiden von Chamai-

leon erzahlten Anekdoten , Alkibiades habe eine

gegen ihn zur Zeit des attischen Pveiches in

Athen angestrengte Klage eigenmachtig im Me-

troon geloscht i Athen. IX 407 b), und die Athener

mehr allein als Fuhrerin zur Unterwelt, sondern

als Fiihrerin aui jeglichem Wege und zu jeglicher

Tat ; an einigen Stellen scheint sie im Sinne einer

Artemis Propylaia (Immerwahr Kulte Arka-

diens 157) verehrt zu seLn. In Arkadien hatte

Artemis H. bei Lykosura am Eingang zum De-

spoinabeiligtum (s". o. Bd. V S. 252) einen Tem-

pel, das eherne Kultbild zeigte die Gottin mit

Eackeln in den Handen (Paus. VIII 37, 1). In

hiitten sich im Theater von dem Vortrag seiner 60 Tegea gab es ein Heiligtum der Artemis H., Iiber

Gigantomachie nicht losreiBen konnen, obwohl

gerade die Nachricht von der sizilischen Kata-

strophe eingetroffen sei (Athen. IX 407 a). Die

zweite dieser Anekdoten ist sicher erfunden, denn
das sizilische Ungluck mufi in Athen spatestens

Ende September 413 bekannt geworden sein, zu

einer Zeit, wo es keine musischen Agone gab
(Schrader Kb. Mus. XX 186). DaB der paro-

dessen Stiftung Paus. Vffl 47, 6 folgendes be-

richtet : der Tyrann des arkadischen Orchomenos,

AristomeUdas (vgl. Aristokleidaa, o. SuppL-Heft I

S. 133), liebte ein Madchen ana Tegea und nber-

trug ihre Obhut dem Chronioa; als aber das Mad-

chen sich aus Purcht and Sdiatn da> Leben nahm,

erscbien Artemis dem CbiOTJUw iioa weckte ihn

zur Rache, so daB er d«»:t3WM«»«n toe Orcho-
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menos totete und dann nach Tegea fltlchtete, um
dort das Heiligtum der Gottin zu stiften. Aus
Arkadien, und zwar aus Asea, stamrat auch die

sitzende Statuette mit der Inschrift ,Agemo' (Ar-

chaoLZtg, XXXI 110; IGA92. Collitz-Bechtel
1 1185), einer Kurzform zu H. In Sparta lagen

benachbart Heiligtumer der Dioskuren, Chariten,

Eileithyia, Apollon Karneios und Artemis H. (Paus.

Ill 14, 61. In Ambrakia war im Heiligtum der

Artemis H. (Polyaen. VIII 52) die Gottin als

Jagerin, als Artemis Agrotera, dargestellt; denn

sie hatte auf der Jagd den Tod des Tyrannen
Phalaikos bewirkt und die Ambrakioten verehrten

die Gottin als H. zum Danke fur diese Befrei-

ung von der Knechtschaft (Ant. Lib. 4 = Nikand.

frg. 38 Schneider). Weihinschriften ftir Artemis

H. sind ferner gefunden in Aitolien : Joum. hell.

Stud. XIII 353 nr. 30. Collitz II 1428 h (

y

Ao-
liptixog 'Ayefiovofs]), in Thespiai : Bull. hell. XV
659 (Ayefiovj]), im Peiraieus: IG II 5, 1663 g(Aq-

zsfudog 'OQ^foolag 'Hysfiovqg), auf Tenos : IG XII
5, 894 (AQzif/idog 'Aye/j-ovziag ^Ogd-oiOLag). Als

Puhrerin ganzer Stadte erhlilt Artemis die Bei-

worte xa&t]y£jna)v Tag uioXiog in Magnesia (Kern
Inschr. von Magnesia 38, 35), jiooxa^ying in

Ephesos (Hicks Inscr. in the Brit. Mus. Ill 483),

xgoxa'ihjyefiojv zfjg szoXeayg in Iasos (Rev. 6tud. gr.

VI 1893, 159), und in diesem Sinne helfit es bei

Callim. hymn, in Dian. 227, Neleus habe sich

bei seiner Fahrt nach Milet Artemis Chitone als

rjyefiovt] gewahlt. DaB Artemis H. auch in My-
sterienkulten eine Rolle spielte, • geht aus Orpn.
Argon. 909 hervor, wo die detvi} &sog r/yefioveta,

die kolchische Artemis— Hekate, den Uneinge-
weihten schreckt. Bei Orph. hymn. 1, 8 und im
Hymn. mag. Ill 4 bei Abel Orphica p. 289 fuhrt

Hekate das Beiwort H. und bei Orph. hymn. 72,

-3 wird Tyche als Artemis H. bezeichnet.

2) Aphrodite, Hesyeh. s. 'Hyeftdvr)'AQr/-fiig

xai *A(pQo6lrrj
m xai ravg rtg ovra> xaXstzai. Die

Epiklesis wtirde fur die Gottin als Geleiterin der

Schiffe passen, wie z. B. auch Theseus auf seiner

Fahrt nach Kreta die Aphrodite zur xatiriysnojv

nahm (Pint. Thes. 18); allein es sind auch man-
nigfacheandereBeziehungendenkbar (vgl. Gruppe
Griech. Myth. 1351, 3). In Athen ist in dem
Heiligtum des Demos und der Chariten eine

Weihinschrift gefunden: 'AopgobUr) yyefiovg zov

dfowv xai Xdotoiv, IG II 5, 1161b; vgl. Furt-
wangler S.-Ber. Akad. Munohen 1899, II 592.

U) Eine der Charites. Xach Paus. IX 35,

2 batten die Athener die bei ihnen iibliche Drei-

zahl der Charites erst von den Boiotem iiber-

nommen und ursprunglich nur zwei Charites,

Auxo und H., verehrt. Wer dies annahm, er-

kliirte wohl auch von den SchwurgSttem des

attiscben Epbebeneides , Agraulos Enyalios Ares
Zeus Thallo Auxo Hegemone (Poll. VIII 106), die

beiden letzten als jene alten Charites. Dem gegen-
iiber hat Robert Commentat. in hon. Monim-
sen 146f. und 21. Hall. Winckelmannsprogr. ,Die

Knflchelspielerinnen d. Alexandros' 22 dargelegt
dafi far Athen nur die Dreizahl deT Charites,

Thallo — Auxo — Karpo, inBetracht komme; die

in Athen verehrte H. sei Artemia H. Mit der An-
derung, dafi unter H. vielmehr Aphrodite H. zu
verstehen sei, stimmt Escher oben im Artikel

Charites {B<L III S. 2152) den Ansfuhrungen

Eoberts zu; vgl. auch Gruppe Griech. Myth.
25,6. 1089, 0. Dagegen tritt TJsener Gotter-

namen 13 Iff. fur die Meinung des Pauaanias ein.

4) Name eines Schiffes, Hesyeh. [Jessen.]

'Hyefiovia SixaoTijQiayy stent als offizieller

Ausdruck in einem Gesetzeszitat bei Aisch. Ill 14,

vgl. 27. 29, dazu Schol. zur ersten Stelle. Har-
pocr. s. v., und am besten Bekker Anekd. I 262:
aqyovtsg r\<iav etaaycoyecg dixtov jiv(ov stg za dixa-

10 ovrjQta zzQoavaxQtvovzEg tag dixag xai jrgoaxa&e-

£6{iiEvot roig dtxaoxfiQioig xai sI%ov xr\v xwv Stxa-

axfjgicov fjyefioviav. Es war dies der Rest ihrer

fruheren richterlichen Befugnisse, und die rj. d.

stand innerhalb ihres Wirkungskreises alien zu,

ooot Sia/eigiCovov n zujv xtjg uzoXEOtg utXmv rj

xQidxov& fjfisQag Aischin. a, O. ttber die Tatig-

keit bei der avdxgtots s. d. Dieser voraus ging

aber das Anbringen der Klage (s. Ai}k~ts), woraui •

die BehOrde uber dercn Annahme zu befinden hatte.

20 Am Verhandlungstage fuhrte sie den Gerichts-

hof in die Gerichtsstatte ein {rioaysi [Demosth.]

XLVH 26. XLVIH 31) und leitete Verhandlungen
und Abstimmungen. Dafi sie dabei auch auf das

Ergebnis nicht ohne EinfluB war oder wenigstens

man dies glaubte, zeigen Stellen wie Lys. XIV
21. [XV 1]. XVII 10. XVIII 26. Endlich hatte

bei offentlichen Klagen die Behorde auch bei der

Ausfiihrung des Urteils mitzuwirken, insofern sie

die HOhe der Strafe an die jiQaxzogsg (s. d.) bezw.

30 die Schatzmeister der Gottin schriftlich mitzu-

teilen hatte
,
[Demosth.] XLIII 71, im Unterlas-

sungsfalle trifft sie die gleiche Strafe. Bei Leibes-

strafen haben sie den Verurteilten den svdexa

(s. d.) zu tiberantworten, Vgl. Meier-Lipsius
Att. Proz. 41. Lipsius Att. Eecht 53.

[Thalheim.]

Hegemonldes wird nach der Unterwerfung
Judaas im J. 163 v. Chr. von Antiochos VI. Enpa-
tor und Lysias zum Statthalter {ozQaxyyog) des siid-

40 lichen Syrien von Ptolemais bis zur agyptischen

Grenze, also von Palastiua in weitester Ausdeh-
nung, ernannt. II. Makk. 13, 24. Niese Gesch.

d. griech. u. maked. Staaten III 242, der frei-

lich mit der Moglichkeit einer Namenskorruptel
rechnet. [Walter Otto.

J

Hegemonios (HyE^wvcog), Beiwort des Hermes.
In Athen (Aristoph. Plut. 1159 nebst Schol.:

xaxa xQVa^v °
(f

'A&rjvaioi rjyefioviov 'Eqfjii'p' ibQV-

oavxo) opferten die Strategen dem Hermes H..

50 IG II 741 A a 20 b 15. II 1207, 6. Es sind dies

'Hyeftoovva-Opfor (Xenoph. anab. IV 8, 25), wie
man sie jedem Gotte darbrachte, den man als

?iy£jucbv ehrte; bei Xenoph. a. a. O. gelten sie

z. B. dem Herakles ^yt^v (vgl. VI 2, 15. 5.

241). Aber der Kreis der Verebrung ging viel

weiter. Hermes 'EvoStog xai 'Hyefiovtog oder
f

Hyeu(ov stand an alien Wegen (Cornut 16. Schol.

Plat Leg. XI 914 B); ihn ehrt der Wanderer, der

Jager (Arrian. de ven. 34), der Blinde (Schol.

60 Aristoph. Plut. 1159); dem Hermes 'Hyefuav setzte

auch ein Padagog einen Altar im Piraeus (IG

in 197) als Gott der Rede (Plut. maxime cum
princip. vir. philosoph. esse disser. 777 B. Nonn.
Dionys. 26, 284: yX<i>oar\g ^yEftov^a). Er ist der

r}yriza>Q SvetQOv (Horn. hymn. 3, 14), der qyefttov

der Charites (Cornut. 16), der Geleiter der Ver-

storbenen. VgL den Art. Age tor o. Bd. I
S. 807). [Jessen.]
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Hegemonlog. Was wir vor 1908 iiber die

Acta Archelai wufiten, hat Jiilicher o. Bd. II

S. 455 Nr. 40 zusammengestellt. Inzwischen hat

Traube eine Hs. des lateinischen Testes ent-

deckt und erworben, welehe den bisher verlorenen

SchluB nebst einem Anhang enthalt. Die am
Ende der Ubersetzung gebotene Unterschrift Ego
Egemonius scripsi disputationem islam excepiam

axi describendum volentilnts bestatigt die Angabe
des Heraklian (bei Phot. cod. 85), dati der Ver- 10 beizulegenden ttoIs^oq nicht, wie es z. B. Niese

fasser der Disputation H. heifie; denn daB er Geschichte d. griech. u. mated. Staaten II 642.

negesanaros zovv

197 v. Chr. an; erst damals greift AntiochGS HI.
in die kleinasiatischen Verhaltnisse aktiv ein.

Die gleichzeitige Anwesenheit eines Gesandten
Philipps V. von Makedonien anf Kreta' (Michel
Kecueil 55—60) macht nun aber die Zeit nach
197 v. Chr. nicht gerade wahrscheinlich. Soljte

197 v. Chr. der richtige Zeitansatz sein (fur 19£
y. Chr. hat sich dagegen z. B. Biirchner s. o,

Bd. V S. 2352 entschieden), danrt ktfnnte man den

sputatb

sich hier nur als Stenographen der (in Wahrheit

ja fingierten) Unterredung bezeichnet, wird nie-

mand tauscben. Der Nachtrag, welchen Traube
(S. 548) dem Ubersetzer selbst zuschreibt, wah-

rend Bees on (p. XVIII) ihn tvielleicht von einem

der ersten Leser' zugefiigt sein laBt, gibt eine

gedrangte tibersicht iiber die naehmanichaischen

Ketzereien und nennt als zurzeit aktucll den Pho-

tinus {nunc Fotinus p. 99, 1 B.), den Apollina- 20 Bereicherung,

750 und Be van The house of Seleukus II 47
tun, auf eine innere kretiscbe Pehde deuten,.

sondern auf den kretisch-rhodischen Krieg, der

gerade 197 v. Chr. zu Ende gegangen ist (s. etwa

Herzog Klio II 231). Der Tatigkeit des H. ware
also grbfiere politischc Bedeutung zuzumessen,

und es erfuhre durch sie unsere Kenntnis von der

damaligen Politik des SyrerkCnigs eine wichtige

[Walter Otto.]

rismus (extrema est heresis ApolUnaris p. 99,

25), iiber dessen Schulunterschiede er ziemlich

luiterrichtet ist, sowie die Montenses (p. 100, 5.

7). Letzteres war der Name, den die Donatisten

in Rom i'iihrten (s. o. Bd. Ill S. 1443, 18ff.)

:

damit ist Rom als Entstehungsort des Nachtrags,

eventuell auch der ITberaetzung festgelegt. Was
iiber die Haresien gesagt wird, macht die Zeit

urn 400 fur beides sicher. Der 431 zu Ephesus

4) Hegesandros (AyrjoavSoos Phot. Berol. 77 r

13Keitz. BA 377, 30) von Delphi (Athen. 44 C
u. o. Zweifel an dieser Herkunft auBert Pom-
tow o. Bd. IV S. 2523, 25ff., ,weil der Name
in den zahlreichen delphischen Urkunden nicht.

einmal fur einen Delpher vorkommt') war ein

Anebdotensammler, der mindestens sechs Bucher

(Athen. 162 A) 'Yjio^vrj^ara (so stets zitiert)

schrieb. Seine Zeit wird nach oben dadurch be-

verdammte Nestorianismus ist noch unbckannt, 30 stimmt , daB er als letztc historisch nachweis-

wahrend andererseits Hieronymus in den 392 ver-

fafiten Viri inlustres c. 72 nur erst von einem

griechischen Text des H. wciB. L. Traube Acta

Archelai in S -Ber. Akad. Munch. 1903, 533ff.

A. Harnack Ohronologie II 548f. Neue Aus-

gabe mit Prolegomena von 0. H. Bee son in Die

griech. christl, Schriftsteller der ersten drei Jahrh
,

Leipz. 190G. [Lietzmann.]

Hogesagoras. 1) 'leponotog, d. h. der eponyme

bare Person den rhodischen Politiker Ehodophon
nennt, der bei Polyb. XXVII 7, 3. XXVILT 2,

3. XXX 5, 4 in den J. 172-167 erscheint (Droy-

sen Hellenism. IDT 1 S. 246, 3). Auch sonst wird

er mehrfach fur Fakten und Personen aus der

Zeit Antiochos d. Gr. (223—187) zitiert: so fiir

den Historiker Mnesiptolemos und den ihn ver-

spottenden Komiker Epinikos (Athen. 432 B, C)

fiir Euphorion und Theodorides von Syrakus (ebd.

Beamte von Erythrai, wohl im J. 274/3 v. Chr., 40 229 A B. 477 E). Da ihn Athen. 83 B zu den

also in einer Zeit, wo diese Stadt ptolemaisch

war. Dittenberger Syll.2 I 210, 4. Nach
Syll.2 II 600, 158 hat H. bald darnach, etwa urn

270 v. Chr.. d. h. auch noch wahrend der ptolema-

ischen Periode, dasselbe Amt noch einmal be-

kleidet. G abler Erythrai 66, 90ff. Beloch
Griech. Gesch. Ill 2.'273ff. [Walter Otto.]

2) Tierarzt, an den Apsyrtos Hippiatr. p. 186

schreibt.

"

[Gossen/

iialatoi rechnet, mag er Mitte 2. Jhdts. v. Chr,

geschrieben haben.

Der Inhalt des Werkes war der in der Apo-

mnemoneumataliteratur gewOhnliche : witzige Ans-

spruche, pikante oder interessante Geschichten

und Vorgange, die sich auf Menschen und Sitten r

Kunst und Natur beziehen. Die Fragmente ent-

halten vieles iiber die im Mittelpunkte der Inte-

ressen in der hellenistischen Gesellschaft stehen-

Hegcsaios aus Sinope, 6 Kioto? ixixXtiv, von 50 den Menschenklassen : iiber die Kcnige von Make-

Diog. Iiaert. VI 84 als Schulcr des Diogenes von donien und Syrien (die Ptolemaer fehlen gewift

" fl ' T ' 1 " n "^ nicht zufallig); iiber Personen ibrer Umgebnng,
Parasiten, xoXaxzg usw.; uber Kiinstler und Lite :

raten aller Art ; iiber Hetaren, Philosophen, 6yo-

(fdyoi, vdQOTtozai und andere Originale. Sehr

rieles fenier iiber Sjmposien und alles, was da-

mit zusammenhangt, bis herunter zu glossographi-

schen Notizen (Athen. 87 B. 229 A. 365 D). Das

Leben der Natur war auch jedenfalls starker be-

60dacht, als unsere eiuseitie ausgewahlten Zitate

erkennen lassen (Athen. 52 A. 400 D E). Der

bunte Inhalt scheint aber in eine gewisse sach-

liche Ordnung gebracht worden zu sein, so^ dafl

ein Bach als iv rait kntyqavpofiEv<ot vjro/iv^fiati

arSgiavxtov xai aycd/MLToyy zitiert werden konnte

(Athen. 210 B), nach Koepkes Vermatung ein

Catalogue raisonnd vornehnilicli d«r delphischen

Weihgeschenke. Ein zwoiter Spezialtitel (B.A a. &.

Sinope genannt. Dafi er als Lehrer oder Schrift-

steller den Kynismus vertrat, folgt daraus nicht

[v. Arnim]
Heg'esandros. 1) Hegesandros aus Thespiai,

Fiihrer der boiotischen Hopliten in einem Hilfs-

korps nach Sicilien
t
Pruhjahr 413 (Thuk. VII

19, 3).

2) Hegesandros, Lochag der Arkadier im Zuge

der Zehntausend (Xen. an. VI 3, 5). [Sundwall.]

3) Hegesandros, Sohn des Eukrates aus Bho-

dos, steht in Diensten Antiochos" DX und ist als

sein Gesandter auf Kreta tatig gewesen Jnl ras

r« xoUfio) diaH'oeig' (Michel Recueil 53. 57).

Die allgemeino politische Ijage und im speziellen

das Eintreten der syrischen Gesandten fiir die

Asylie von Teos bei den kretischen Stadten Bhau-
kos mid Elenthema weisen hin auf die Zeit von

O.) iat durch Ausfall verloren. Da Athenaios mit

*itier Ausnahme ohne Buchzahl zitiert, ist jeder

Versnch, die Folge der Bucher wiederzugewinnen

<Desonders der von Weniger 53ff.), absolut will-

kttrlich.

Fragmente sind aufier zwei Erwahnungen bei

Xexikographen (Hesych. s. cmofpaQOig. Paus. p. 101

&chw. = BA. Phot. Suid. s. "AlxvoviSeg ^/n^ai)

nnr durch Athenaios erhalten. Das Werk hatte

offenbar eine gewisse Bedeutung als Reservoir der

iilteren Anekdotenliteratur, die H. nicht nur keimt

undbenntzt, sondern auch, wie es scheint, zitiert

hat. Er nannte jedenfalls seine Quellcn, je ein-

mal Dikaiarchos (479 D E) und Pythermos (52 A),

hochst wahrscheinlich auch Sotion (343 C). Aus

ihm stammt wohl sicher die Berufung auf Hero-

dot (210 B) und das groBe Fragment des Epi-

nikos (432 B C). Dagegen beruht Wenigers
<S. 56) Versuch, Benutzung des Anaxandrides

durch H. nachzuweisen. nar auf der falschen Ein-

setzung jenes Namens 210 B. Gekannt wird frei-

lich der Delpher den Delpher wohl haben. Be-

nutzt hat den H. nicht nur Plutarch, direkt oder

indirekt (v. Wilamowitz Philol. Unters. IV 215,

38); er gehort auch zu den Autoren, die Athe-

naios selbst exzerpiert hat (479 D bibliographisch

genaues Zitat der ersten Worte. 82 B i£a-

vayvovg avxov navta xa vnofivTjf.iara. im Munde
einer Gesprachsperson, aber fur Athenaios selbst

giiltig) ; und zwar sehr ausgiebig. Fast in jedem

seiner sachlichen Kapitel erscheint ein Zitat aus

H. : in gewissen Partien . wie iiber die xohams
<248E. 249DE. 250D-F. 251 A. B. 260 A. B), die

Jiyocpdyoi (340 E F. 343 C D E. 344 A), auch iiber

die HetaTen (572 D. E. 584 F. 592 B) hat er ihn

geradezu als Hauptquelle neben sich liegen ge-

habt.

Die Benutzung greift auch sicher weiter, als

die wOrtlichen Zitate gehen. H. hat offenbar

dem Athenaios eine Eeihe von Belegen aus alteren

Autoren geliefert. Im einzelnen laBt sich freilich

bei der Art, wie Athenaios seine Belege anein-

anderreiht, kaum je etwas Sicheres sagen. Von
Brunks Vermutungen {bei Susemihl I 489,

16ff.) sind die meisteu teils unbeweisbar, teils

sicher unrichtig. Letzteres gilt, obwohl 343 D
Sotion durch H. zu Athenaios gekommen ist, fiir

den Versuch, die vielen anderen Geschichten iiber

Aristippos (besonders 544 A—E; H. wird 544 C

zitiert) auf H. zuruckzuftihren, der seinerseits aus

Sotion geschopft habe. Aber Koepkes Behaup-

tung einer ,auffallenden tlhereinstimmung' zwi-

schen Diog. Laert. II 65ff. und den betreffenden

Partien des Athenaios, die Brunk zu dem Stemma
Sotion— H.—Athenaios und Sotion—X— Diogenes

veranlaBt, ist falsch. Gerade die Anekdote iiber

Aristipps 6yjo<payia, fur die Athen. 344 C Io>zl(ov

xai *IL zitiert, kehrt in der Diogenesvita nicht

weniger als dreimal wieder (II 66. 75. 76f.) ; aber

keine der drei Fassungen stimmt in den Einzel-

heiten zu H. Nicht anders steht es Athen. 544
cNi Diog. n 67 mit den Geschichten iiber das

Verhaltnis Aristipps zu Dionys. Auch hier sind

alle Einzelzuge verandert. Bei dieaen tralatizi-

schen Geschichten, die in vielen Parallelfassungen

ranliefen und in alien Aristippviten atanden, ge-

stattet aber nur v5llige tTbereinstimniTing in der

Eiiizelausfahrang den Schlufi auf gemeinsame

Quelle. Auch die vier Lynkeuszitate 62 D. 1S1 F,

837 D. 585 A aus H. herzuleiten (Brunk 489,

16), sehe ich keinen Grund. Lynkeus wird von

Athenaios viel hauflger zitiert; er wird direkt

bemvtzt sein; dab er mehrfach in den gleichen

Partien und in der Nachbarschaft des H. erscheint,

brachte der Stoff mit sich. Dasselbe gilt fiir

Dikaiarch (gegen Brunk 489; 20), obwohl dieser

auch einmal durch H. zu Athenaios kommt. Eher

lOmoglich ist, daB das vereinzelte Zitat aus den

'AjtofivyftoveitiaTa des (Isokrateers ?) Dioskurides

507 D aus H. stammt (Brunk 490, 24. Schwartz
o. Bd. V S. 1128, 60). Ziemlich sicher wird

dann durch Vergleich von Pint, quaest. conv.

668 C D ^s Athen. 340 Efif. und Plutarch. 667 F
—668 A ^ Athen. 276 Ef. H. als unmittelbare

Quelle dieser Abschnitte mitsamt dem Zitat aus

Polemon crwiesen (v. Wilamowitz a. O. Brunk
490, 24). Ganz sicher ist endlich, daB Athenaios

20 don Historiker Pythermos nur aus H. kennt

(Brunk 490, 22). Denn 52 A zitiert H. den Py-

thermos ; 289 C—F folgt nach Einschub eines

kurzen Zitates aus Alexis auf H. wieder Pyther-

mos ; 44 C geht ein Zitat aus ihm einem solchen

ajs H. unmittelbar vorauf.

FHG IV 412-422. Koepke De hypomn,

Graec. I. Berlin 1842, 20—38. Weniger Quaest.

Delph. specimen, Bonn 1865, 49—59. Suse-
mihl Griech. Lit.-Gesch. I 489—491.

30 5) Hegesandros von Salamis (FHG IV 422.

424, 5) wird nnr von Tzetz. Lyk. 883 p. 286, 1

Scheer und Etym. M. 136, 31 fur eine Version

iiber den Namen der Argo zitiert. Quelle jeden-

falls Scholien zu Apollonios (vgl. Schol. A 4).

Doch ist an letzterer Stelle der Name infolge

von Abbreviatur in den Hss. zweifelhaft {

cHyy-
otxnog neben rjy*l und ijyV'™?). Dazu kommt,

daB Tzetz. zu v. 177 p. 87, 30ff. sich riihmt,

iiber lozoglai besser Bescheid zu wissen als Kdo-

40 oavSpog 6 SaXafiivios. So bleibt selbst der Name
zweifelhaft. [F. JaoobyJ

Hegesaretosj angesehener Mann in Larissa

in Thessalien, im J. 691 = 63 in Eom mit Aus-

zeichnungen bedacht (Cic. fam. XIII 25: Hage-

saretus), im Caesarischen Biirgerkriege Fiihrer

der Pompeianischen Partei in seiner Heimat {Caes.

bell. civ. IT! 35, 2; vgl. Larissa als Hauptquar-

tier deT Pompeianer vor der Schlacht von Phar-

salos ebd. 80, 4. 96, 3. 97, 2), doch offenbar von

50 Caesar begnadigt und im J. 708 = 46 dem von

diesem bestellten Statthalter von Achaia Ser. Sul-

picius Eufus durch. Cicero a. a. O. angelegentlich

empfohlen. Der Name ist auf Inschriften von

Larissa bisher nur einmal zu linden {KUoqxos

6 'Ifyrjoaehov IG TX 2, 549, 7). [Munzer.]

Hegesianax(/Zj'??otava^). 1) Sohn des Diogenes,

aus Alexandria in der Troas {

c
Hyr}oiava% Ato-

yhov; A?.£$avdQEi>; ek rag Tgoados wird erwahnt

in der delphischen Inschrift Dittenberger Syll.2

60 268, 43f. = Samml. d. griech. Dialektinschr. II

nr. 2581 als Prosenos der Delpher in der zweiten

s£dfiT]vos des Archontats des Peithagoras, d. h.

in der ersten Halfte des J. 193 v. Chr.). Er war

einer der <piloi Antiochos d. Gr. (Demetrios von

Skepsis frg. 7 (Gaede) bei Athen. IV 155 b) und

wurde von ihm wiederholt als Gesandter ver-

wendet. Im J. 196 reiste er mit Lysias nach

Korinth und wurde dort nach der heruhmten



Isthmienfeier von T. Quinciaus Flamininus emp-
fangen; von Korinth begaben sich die beiden
Gesandten nach Lysimacheia zu Antiochos zu-

riick. Polyb. XVIII 47, 4. 50, 3 (Liv. XXXIII
34, 1—4 ohne Nennung der Gesandten). Die
zweite uns bekannte Gesandtschaftsreise unter-

nahm H. im J. 193 mit Menippos zusammen nach
Rom ; im Namen des Senats verhandelte eine von
T. Quinctius Flamininus prasidierte Zehnerkom-

221f. Ma as s Analecta Eratosthenica 91. 104.
Knaack Quaestiones Phaethonteae 60. Maas»
Aratea 160. 220f. Skeptisch aufiert sich gegen
mehrere dieser Vermutungen Boll Sphaera 111
Anm. und 123, 1. Einige schrieben auch Arats
Buch Ttsql dvaro?.r)5 dem H. zu, vgl. Vita Arati
II, Westermann Biogr. 56. Deutlich zeigt sich

schon in den wenigen erhaltenen Fragmenten der
fpatvopsva, dafi H. mehr als Aratos die Mytho-

mission mit den Gesandten und ubergab ihnenlOlogie beriicksichtigt und eine besondere Vorliebfr
das romische Ultimatum an Antiochos. Liv.

XXXIV 57, 6. 58, 4. 59, 1 aus Polybios (vgl.

Nissen Krit. Untersuch. 162ff.); ebenso Diod.
XXVIII 15, der nur den Menippos nennt, wah-
rend App. Syr. 6 neben H. und Menippos hier

wohl irrigerweise den Lysias einfiihrt, der drei

Jahre friiber der Begleiter des H. nach Korintb
gewesen war. Vermutlich beriibrte H. auf dieser

zweiten Reise auch Delphi und wurde daselbst

fur attische Sagen gezeigt hat. Ein Titel At-
fivxd bei Ps.-Plut. Parallela minora c. 23 p. 311Dr

wo iibrigens 'Hoidva% iiberliefert ist, ist ohne alle-

Gewahr. Im allgemeinen vgl. iiber H. Suse-
mihl Gesch. d. griech. Literatur II 31ff. und
M tiller FHG III 68ff. [Im allgemeinen zuzu-

stimmen ist Niese Gesch. d. griech, und maked.
Staaten II 647. 669. 675. 677, 4. Bevan The
house of Seleukus II 48f. 57ff. , dagegen bietet

zum Proxenos ernannt (s. o.), vgl. Foucart Rev. 20 auch noch Dittenberger Syll.2 I p. 423 Fal-
de philol. II (1878) 216f. Rohde Rh. Mus.
XXXIV 153. Bergk Philol. XLII 244. Seine

Gunst bei Antiochos verdankte cr dem gewandten
Vortrag eigener aotffiaxa nach der Nachricht des

Demetrios von Skepsis a. a. 0. Derselbe Alitor

behauptet, da£ H. sich den Wohllaut der Stimme
erworben babe, indem er wiihrend 18 Jahren keine

Feigen afi (frg. 9 Gaede bei Athen. in 80 d).

H. wird als Dichter, Historiker und Grammatiker

sches. Otto.] [Stahelin.]

Da Demetrios (Atben. 155 A B) poetiscbe Be-
tatigung des H. bezeugt, dem er sonst entspre-

chend seinem speziellen Interesse an ibm das
Signum 6 xdg hxogtag ygdipas gibt (Athen. 155 Ar

vgl. 80 D), so crschemt, zumal bei dem Charakter

dieser 'lozogiai (s. u.), die Identification mit dem
c

ll. yga^iaxixog . . i)v 5« Tgcoadtrug sicher, der

TisQt zfjg At}ftoxgtxov Xe^ewg fltflXiov ev xal nsgir

bezeichnet, Steph. Byz. s. Tpcods: "Evxevftev rjvStiizoiqztxaiv Xegewv geschrieben hat (Steph. Byz„
xal

c

Hyt)Ctava£ yQa/iifiaxixog ygdtpag JZ£Ql xfjg Ar\-

tioxgizov Xi^ecog fSiftXlov ev xal Jisgl jzotrjtixMv

Xit-ewv, rjv 6k Tgcoadevg. Vou den hier genannten
Schriften hat sich kein Bruchstiiek erhalten.

Seine Tgcatxd oder 'loxogiai gab H. unter dem
fmgierten Autornamen eines uralten (vgl. Dion.

Hal. I 49. 72) Gergitbiers Kephalon oder Ke-

phalion hcraus (Athen. IX 393 d : 6 ds xd Ke<pa-

?d(ovog imygaipo/Msva. Tgauxd ovv&fas 'Hyi?oidval~

s. TQcoidg. Die Stelle, dieMeineke richtig als

Zitat auffaBt, ist unvollstandig). Zitiert werden
diese im engeren Sinne ,grammatischen* Arbeitenr

mit denen man am nachsten Euphorions sechs

Blicher iiber die Xe&s des Hippokrates (o. Bd. VI
S. 1189, 33) vergleicht, nirgends. Dagegen kennen,

wir wenigstens eines der poetischen Werke. Denn
dem

,

AXe^av6QEvgd.ji6 Tpwddos gehorendochhSchst-
wahrscheinlich die nicht ganz selten zitierten 0a*-

d'AXe^avdQsvg). ,Wenn H. im Gegensatz zu Homer 40 rdfieva eines H., den die Vit. Arat. I zwischen

auf Grand eines uralten Berichtes die wabre Ge-
schichte des troischen Krieges berichten will, so

sehen wir schon die Mythenbearbeitung ausge-

bildet, die spater in die Schwindelbiicher des Dik-

tys und Dares auslauft* Wend land Einl. in die

Altertumswiss. I 359. Da Demetrios von Skepsis

frg. 21 (Gaede) bei Strab. XIII p. 594 den H.

selbst fur ein Ereignis der spatesten troianisohen

Geschichte zitiert, so scheint es, daB H. die jiing-

dem Kallimacheer Hermippos und Aristophanes

auffuhrt. Wenn das Epigramm iv zoig 'Idtocpv-

fotv, das diesen H. und Hermippos zu ihrem Nach-
teil mit Arat vergleicht, wirklich dem unter Euer-

getes lebenden (Reitzenstein o. Bd. II S. 453
St. 34) Archelaos gehiirt, wie Maass Comm. i.

Arat. rell. 1898. 79 meint, so wurde das zeitlich

nicht widersprecben, sondern nur die $cuv6fiEva f

was auch an sich wahrscheinlich ist, in die Ju-

ste Vergangenheit Troias unter seinem eigenen 50 gend des H. verweisen. Zitiert wird das Werk bei

Namen, sei es in einer Einleitung oder einer Fort

setzung zu Kephalon, behandelt hat. Vgl. Su-
semihl Gesch. d. griech. Literatur II 3 If., 15.

Von dem Alexandriner H. aus der Troas ist wohl
nicht zu trennen der gieichnamige Verfasser eines

astronomischen Gedichtes *P<uv6fi£va. der in einem
Epigramm der 'Idtoyvfj des Konigs Ptolemaios

(Vita Arati I, Westermann Biogr. 55) neben Ara-

tos und Hermippos genannt wird. Wortliche Zitate

Hvg. astr. II 6. 14. 29; von Nigidius Figulus

Schol. BP Germ. Arat, p. 85, 13 Breys. und Pint.

de fac. 920 DE. 921 B (Ayr)Oidva£). Bei Hyg-
n 4 erkennt Maass Philol. Unters. VI 57- 104

zwei Fassungen der Erigonegeschichte, deren einfr

die Erathostenische ist, wahrerid er die zweite,

ausfiibrlich in Xonn. Dionys. XLVTI wiederge-

gebene, dem H. zuweist, der die Eratosthenische

Darstellung fiir den grofieren Zusammenhang der

daraus liegen vor in den Versen des ,'Ayr}otdva£
l 60 <Paiv6fiF.va bearbeitet habe. Weiteres aus H. ent-

bei Pint de facie in orbe lunae c. 2 p. 920 E
und c, 3 p. 921 B, wie Meineke Analecta Ale-

xandria 243f. erkannt hat, Ferner wird H. drei-

mal alfl Gewahrsmann zitiert in den Astronomica
des Hyginus II 6 p. 41, 21ff. (Bunte). 14 p. 50,

llff. 29 p. 70, llffi Weitere Vermutuugen iiber

H. als Quelle fiir Astronomisches : bei Robert
Eratosthenis Catasterismorum reliquiae 32, 66.

nommenes Gut bei Hygin versucht Robert Era-

tosth. catast. rell. 1878, 221ff. nachzuweisen (vgl.

Boll Sphaera 110, 2. 123, 1). Es ist Dicht un-

wahrscheinlich, daB H. mehr als Arat sat das

Mythologische, raid zwar unter BeToraogaiig atti-

scher Sagen eingegangen ist (Susemi hi 33).

Man mag damit den Chara&tex dor rOmischen

Bearbeitungen Arats vergleicheo. ^ne 'AvaxoXr^

war zwischen Arat und H. strittig {rtvog year. des Dares Ephemerides u. a. Hier war derGe-

p 823 Maass). wahrsmann wohl ein Bewohner der uralten Stadt

Inhalt und Art der IotoqIoi, die so nirgends Gergis in der Troas (fiber sie Kiepert KUo 1909,

zitiert werden, werden schon dadurch prajudiziert, llff.), die fluchtigen Troianern als Zuflucht ge-

dafi Demetrios von ihrem Verfasser im Tqcomoz dient haben soil. Ob Kephalon zu lhnen gehfirt

didxoouos so ausfiihrlich sprach. Sodann da- haben, oder ob er der Finder gewesen sein soil,

durch dafi Steph. Byz. doch vermutlich unseren U6t sich kaum entscheiden- Aber em Fundbe-

gut ein solches Werk fttr den spate

passen wiirde und so sehr das einzige prosaische unsichere Grundlage fur solche Vermutung bildet,

Fragment unter H.s Namen, das Strab. XIII 1, mit einer die weiteren Schicksale der Troas schil-

27 freilich ohne Buchtitel beibringt, zu dieser dernden Einleitung (S use mi hi) oder Fortsetzung

Annahme verlocken. konnte. Aber bemerkens- (C. Mueller) verbunden. Vielleicht aber gehorte

wert ist schon, dafi das hier berichtete Faktum die Erwahnung der gallischen Invasion auch mit

sich auf die Troas bezieht (liber die Gallier in zum Fundbericht. Das konnen wir eben nicht

Ilion) und daB Strabon an jener Stelle aus De- entscheiden. Demetrios hat den Tatbestand ge-

metrios schOpft. DaB dieser den H. haufiger kannt. Die Spateren haben sich tauschen lassen.

zitiert hat, schlofi Gaede Demetr. Sc. quae super- In Strabons literarhistorischen Notizen wird Ke-

sunt, Greifswald 1880, 28, 40 richtig aus dem20phalon verzeichnet (XIII 1,19), und dem Dionys

Vergleich von Strab. XHI 1 , 33 Otvojvtjs, w ist er ein avvjq agxatosxai Xoyov a$io$ (I 49, 1), ein

ioroQovot yvvaixa ysyovhai rov 'AXs^dvdgov jiqIv avyyga<pevs naXaiog Jtdvv (I 72, 1). [F. Jacoby.]
r
EXhr}v dQxdoat mit Parthen. narr. am. 4 neql 2) Sohn des Dositheos, Bruder des Phyrson,

Olvcbv?)s • laxoQsi Nixavdqog . . xal Kstpdlcov 6 aus Kolophon, fruhverstorbener Schtiler Epikurs,

rEQyi&tog. ~ — —
graphische Notiz Athen. 393D E ein, die jeden- stete. Usener Epicurea p. 138, 14. 151, 3 adn.

falls direkt oder indirekt auf Demetrios zuriick- 100, 23.

geht: ein spezielles Faktum aus dem Leben des 30 3) Eyniker unbekannter Zeit, aus dem Sto-

von Achilleus getsteten Kyknos wird zitiert aus baios (nach Phot. cod. 167 p. 114 b 24) in seinem

6 ra KE<pdX[i]wvo$ sjtiyQa<p6(.ieva Tgcoixa ovv- Florilegium Exzerpte mitteilte. [v. Arnim.]

deig
r
IL 6 'A?^avSg£vg. 4) Hegesianax ('Htnavaf codd.), Schwindel-

Denn dieser KeydXtov 6 ngyi&tog [so lautet alitor des Ps.-Plutarch. Parall. 23 p. 811 C D,

der auch in historischer Zeit nicht seltene Name. der ihn iv r^W Atfivx&v zitiert. FHG III

AT^aAt'oivbeiAthenaiosisttrotzLobeckAglaoph. 70f. [F. Jacoby.]

II 995 p doch wohl nur Korruptel; vgl. KsydX- Hegesias. 1) Athenischer Archon, 'Aristot.

Xa>v cod. A Dion. Hal. ant. rom. I 72, 1, Ke<pa- 'Atiyv. xoXtx. XIV 3. Nach Pomtow (Rh. Mus. LI

Xkoiv cod. E Steph. Byz. s. Agio^t). Bei Suid. 575) identisch mit Hegestratos 6 fistd Kaifimv

s. KsyaXioov % KetpdXvv npylfaos sind diese 40 aq^ag , Phanias bei Plut. Sol. 32. Da Komeas

Worte auszuscheiden als Glossem eines Mannes, nach Jacoby Apollodors Chronik 168. 184 im

der an den aus Phot. bibl. cod. 68 bekannten J. 561/0 Archon war, so fallt das Archontat des

Verfasser des oivxoftov Iotoqixov KeyaXitov dachte, H. (Hegestratos) ins J. 560/59.

s d] wird vielfach fiir die alteste troische Ge- 2) Athenischer Archon im J. 324/3, Diodor.

schichte zitiert. Von Steph. Bvz. s. 'Agla^tj und XVII 113. Papyr. Oxyrhynch. Philol. LVIII 563.

rgaixag fiir Ankunft des Dardanos in der Troas Arrian. anab. VII 28, 1. Marm. Par. B9 bei

und die Etymologie des Granikos; von Parthe- Jacoby 21. 195. IG II 607. 609. 811b 30ff.

nios a. 0. (beidemal in Verbindung mit Nikan- 1330. II 5, 180c. [Kirchner.]

dros. Denn 34, 2 wird aus diesem eine Variante 3) Tyrann von Ephesos, gegen Ende der Re-

angefuhrt) fiir Paris cNsOinone; von Dion. Hal. ant. 50 gierung Alexanders d. Gr. von seinen Gegnem

rom. I 49, 1. 72, 1. Oros. Etym. M. 490, 1. Fest. erschlagen (Polyaen. VI 49; vgl. Droysen Hel-

p. 266 Muell. fur die Geschichte des Aineias lenism. II 1, 209);

(Tod in Thrakien) und seiner italischen Nach- 4) Strateg der Thessaler urn 1 v. Chr. (IG

kommen (Grflndung Capuas und Roms durch IX 4, 531).

Romos und Romylos). Darnach sind die 'Ioxo- 5) Athener, Schiffsbaumeister uni 350 v. Chr.

oiai des H. gewiB identisch mit den von ihm (IG LI 800 b 28).

unter demNamen eines i&<pajW verfafiten Tgwixd. 6) Athener, Strateg im xr\v xagaoxev^v 306/5

Wir haben es zu tun mit einem der im 3./2. v. Chr. (IG II 733 B. LT V, 270; vgl. Ditten-

Jhdt. so beliebten mythologischen Romane, die berger SylL2 187 nr. 14).

— in welcher Absicbt auch immer — die dich- 60 7) Athener, Sohn des Lysistratos aus Aixone,

terische Darstellung der Sagenzeit historisierten Chorege urn 326/5 v. Chr. (IG II 579).

und ausmalten auf Grand irgendwelcher alten 8) Athener, Sohn des Philostratos aus Thy-

Urkunden inschriftlicher oder literarischer Art. maitadai, Epimelet von Delos urn 145 v. Chr.

Man vergleicht einerseits Chroniken von der Art (Bull. helL VII 337).

der Atthis des Amelesagoras (die Wellmann 9) Athener aus Phlya, Thesmothet 228/7 v. Chr.

Henn. 1910 nicht wieder hatte .retten' soUen) (IG II 859, 21). [SundwalL]

und des Melisseus AeXytxd. Andererseits die 10) Hegesias ana Smyrna war nach Ditten-

Bomane des Dionysios, des Diktys Historia und berger Syll. (or.) I 229, 34 eponymer Priester



ill einem der letzten der 40'eir Jabre des 3. Jhdts.
v. Chr. ; die Gottheit, der er diente, ist leider

nicht genannt. Da nun zugleich mit ihm der
offizielle eponyme Beamto von Smyrna, der me-
<pavr}(poQog, erwahnt wird — eine solche Doppel-
datierung ist mir aus Smyrna sonst nicht be-

kannt, sondern nur aus Mylasa, wo freilich deT
Name der Gottheit erscheint (Bull. hell. V 108) —
so ist die Erwahnung des Pries ters an und fur

sich auffallig und die Annahme, daB es sich hier

urn einen ganz bosonders bedeutsamen Priester

handelt, sehr wahrscheinlich. Das Nichtnennen
der Gottheit ist ferner nur hei einer allgemein
bekannten crklarlich, die damals allein fur epo-

nyme Zwecke in Betracht kommcn konnte. Da
nun Smyrna in den 40er Jahren des 3. Jhdts. noch
zum seleukidisehen Machtbereich gehSrt hat, und
da gerade durch die obige Urknnde ein Temp el

des seleukidisehen Konigskultes in Smyrna be-

legt ist, so liegt es nahe, H. als Priester dieses

Eultes zu fassen, zumal zu jener Zeit bereits

die verschiedenen Gegenden des Reiches besondere
eponyme Konigspriester besessen haben (D itt en-

berg er SylLJor.) I 224). [Walter Otto.]

11) Hegesias von Sinope, kynischer Philo-

soph, Schuler des Diogenes ; sein Beiname 6 Kloiog
{das Halseisen) mag sich auf die Anhanglichkeit
an den Kvtov beziehen. Diog. Laert. VI 84. Wei-
teres ist von ihm nicht bekannt. [Natorp.]

12) Hegesias von Kyrene, als Oberhaupt der

kyrenaischen Schule Nachfolger des Paraibates und
Vorganger des Annikeris (Suid. s. Aqiotixjtos ; zur

Zeit des Ptolemaios Lagu), mit dem Beiworte
IIstoiftdvaTos. weil er in seinem AxoxaQTsgow, an
der Erreichung der Gluckseligkeit verzweifelnd,

fur den Selbstmord eintrat, da die nach dem
Tode sichere Empfindungslosigkeit das Beste sei.

Er wurde aus Alexandria eben wegen des An-
klanges, den seine Vortrage fanden, ausgewiesen

;

vgl. Cic. Tusc. I 83f. Diog. Laert. II 86. 93ff.

J. C. Murray An Ancient Pessimist, The Philo-

sophical Review II (1893) 24—31 Christ-
Schmid in Mullers Handb. VII & 613.

[Weinberger.]

13) Hegesias aus Magnesia am Sipylos (Dion.

Hal. verb. comp. p. 28; Strab. XIV 648 gibt irr-

tttmlich Magnesia am Maiandros an), ein Viel-

schreiber (Dion. Hal. a. a. 0. 128: iv yovv to-

oavzatg yQaqmts), der uin 250 lebte (s. Suse-
mihl Gesch. alex. Lit. II 464, 40), gehorte der

asianischen Rhetorenschule an, als deren Haupt-
vertreter er bei Spateren vielfach erscheint, und
war Nachahmer des Charisius, aber auch des De-
mosthenes (Agatharchides Geogr. V). Sein Stil

wird roeist getadelt (aufier Dion. Hal. [vgl. die

Ausgabe von Roberts, London 1910, 52] s.

Cic. Brut. 286; orat. 226. 230. Longin. 3, 2.

Theon prog. 2 [II 71 , 11 Sp.] u. a. Blass Griech.

Bereds., Berlin 1865, 25. Nor den Kunstprosa
134ff. [dazu v. Wilamowitz Herm. XXXV Iff.]),

Varro lobte ihn (Cic. ad Att. XLT 6, 1) ; vgl. die

aus dem jiingeren Gorgias genominenen Fragmente
in der lateinischen Fassung des Rutilius Lupus,
Luk. rhet. praec. 9. Nach Hesych. Mil. wurde er

ayQifishaaa genannt (Suid. dygta /nefaoaa eni x<bv

stov7}Q(ov xcu difitbv) j vgl. Strab. IX 396 (wohl epi-

deiktisch aufoufassendes Fragment liber die Akro-
polis). Er verfafite eine GeschichteAlexanders d. Gr.

;

daher stehen alle Fragmente in Mullers Script,
hist. Al. (an Di dots Arrian, Paris 1846, 138-144),
auch Pint. vit. X or. 8 (Anekdote von Demosthenes),
Plin. n. h. VH 207 (longa nave Iasonem pri-
munt navigasse Philostephanus auetor est, He-
gesias Parkalum), Gell. IX 4, 3, wo H. rtnter
den Autoren, die unerhorte und unglaubliche
Diuge beriehten, und Vitruv VIII 3, 27, wo ein
H. unter anderen Historikern genannt wird, die

10 locorum proprieties aquarum virtutes behandeln.
/ 14) Hegesias MaQo*viT7i$ wird von Varro r. r.

1 1, 8 (Col. 11,9) unter den landwirtschaftlkhen
Schriftstellern angefuhrt ; fur das Werk tusqi vdd-
zcov s. o. Nr. 1 (am Ende). [Radermacher.]

15) s. Hegias Nr. 6.

Hegesibulos, attischcr Vasenfabrikant aus
der Zeit des entwickelten rf. Stiles. Wir kennen
mit seiner Signatur : 'Eytoi^oXo>; inotecev — Um-
schrift des Innenbildes — zwei Schalen: 1. Schale

20 im englischen Privatbesitz, im Stil auffallend nahe
verwandt mit den von dem Maler Epilykos sig-

nierten Schalen, abgeb. Furtwangler-Reich-
hold Taf. 93, 2, vgl. Griech. Vasenmalerei II

178ff. II 337. Innenbild: ein als Semit charak-

terisierter Mann, der einen lakonischen Fuchshund,
eine dlwnsxtg zum Verkaufe fiihrt. Abgeb. Furt-
wangler-Reichhold Vasenmalerei II 179 Abb.
60. Auflenscitc : A.Trinkgelage, B Komos von
Junglingen mit Weiberhauben. 2. WeiBgrundige

30 Schale, friiher in der Sammlung van Brautheghem
(Frflhner Coll. van Br. nr. 167), jetzt im Brus-

seler Museum. J. Kreiselspielende Frau, abgeb.
FrOhner pi. 42 , darnach nur das Bild Furt-
wangler-Reichhold II 181 Fig. 61. Die Schale

nr. 1 steht dem Kreise des Epiktet (s. o. Bd. VI
S. 131f.) sehr nahe und zeigt dieselben stilistischen

und technischen Eigentumhchkeiten wie die Schalen
des Epilykos, s. o. Bd. VI S. 159, dazu Potfcier
in Mon. Piot X 49fT. und in Catal. d. vas. ant. Ill

40 764, 891ff.; Furtwangler-Reichhold Vasen-

malerei II 182ff., wahrend die Schale nr. 2 in

Form und Technik untrennbar verbunden ist mit

mehrereu anderen Schalen, die von dem Topfer
Sotades, welcher der Zeit des freien rf. Stiles an-

geh6rt, signiert sind, doch zweifelt Furtwang-
ler a. O. 180 wegen der Gleichartigkeit der beiden
Insehriften nicht an der Identitat des Verferti-

gers beider Schalen. Wir kbnnen jedoch nach
ihm nicht mit SicheTheit bestimmen, ob sie beide,

50 von denen er nr. 1 mit Wahrscheinlichkeit fiir

das feinste und reichste Werk des Epilykos halt

(s. 1841), von demselben Maler geinalt sind. Lit.

Frohner Coll. van Br. nr. 167. Walters Pot-

tery I 445. Furtwangler-Reichhold Vasen-

malerei II 1791T. [Leonard.]

Hegesidemog (FHG IV 422. Susemihl
Griech. Lit-Gesch. II 400, 314), wird imlnd.
auct. zu Plin. n. h. IX genannt und IX 2/ zi-

tiert fur die Geschichte von der Liebe eines Del-

60phins zu dem Knaben Hermias von lasos. Die

Heimat des H. kennen wir nicht; die Vulgata
Kvihioi; ruht auf der ganz unw ahrscheinlichen

Anderung von Hegesidemo Sudine in H. Cyth-

nio, die C. Muller durch verkehrte Behandlnng
von Plutarch, soil. anim. 36 vergebHch zu stfltzen

snehte. In dem verdorbenen Worte steckt eher

ein Autorname, vermutlich Duris 6rgL die PUn.
n. h. 1X27 vorauigehende Geschichte fiber einen

anderenJ"aU Ton Delphinliebe ebetifalls ana lasos

sw der Zeit Alexanders d. Gr. mit Duris bei

AtheiL XIII 606 C D). Der Charakter des Buches
1st nach dem einen Zitat, das schliefilich tberall

stehen konnte, natiirlich nicht mit irgendwelcher

Sicherheit zu bestimmen. Aber die ausfuhrliche

ParaUelversion Plut. a. O. p. 984 EF, die C.

Muller nicht dem 984 E zitierten Myrsilos noch

zuweisen durfte [sowenig wie die folgende Eoi-

ranosgeschichte auf H. zurftckgefuhrt wcrden darf], 10

weist mit dem abschlieBenden atztov uber den

Miinztypus von lasos auf ein Buch iiber diese

Stadt, deren noltrda ja auch Aristoteles be-

schrieben bat (frg. 503 Rose; aus ihm konnte
Theophrast auch diese Geschichte haben, wenn
er Plutarchs Quelle ist, wie Joachim De Theo-
phrasti libris jt. fciror, Bonn 1892, 46 glaubt).

TJnsicher bleibt freilich, ob nun H. Veri'asser

dieses Buches iiber lasos ist, oder ob auch er nur
aus einem solchen geschopft hat. Die lasische 20

Geschichte selbst kehrt nur noch bei Aelian. hist,

an. VI 15 wieder. aber in einer Form, die auf

Xontamination mit der in Dikaiarcheia—Puteoli
zur Zeit des Augustus passierten (Apion. bei GeU.
VI 8, 4tf. Plin. n. h. IX 25) dentet. Es bleibt

also auch unsicher, ob H. noch der hellenisti-

sehen Zeit angehort. An den zvveifelhaften Lehrer
<les Hippias (Diels Vorsokr.2 II 579, 7) durfte

C. Miille r nicht erinnern. [F. Jacoby.]

Hegeslkles s. Agas ikies. " 30

Hegesllaos j heifit im Laur. V 3 bei Clem.

Strom, I 14 (40. 16. 17 Stahl.) der akademische
Philosoph, welcher als Lehrer des Karneades be-

kannt ist und gewohnlich (Diogen, TV 60. Cic.

ac. pr. II 16. Euseb. pr. ev. XIV 8, 1. Acad,

Ind. Here. 78 Mekl. Gal. hist. phil. 227 K.) 'Hy?j-

Givovg (s. d.) genannt wird. Vgl. iiber ihn Diels
Rh. Mus. XXXI 47. Zeller Gesch. gr. Phil. Ill 1

4

515. Susemihl Alex. Lit.-Gesch. I 127. v. Wi-
lamowitz Herm. VL. 407: Zu erwagen bleibt, 40

ob hier statt Korruptel der Uberlieferung nicht

vielmehr die bekannte Erscheinung der Verande-
rungsfahigkeit des zweiten Bestandteils im Voll-

namen vorliegt (Theophr. Charakt. 28, 2. Suid.

s. 'Agymag. Meister Bezzenberg Beitr. XVI
173. Crusius Jahrb. f. Philol. CXLIII 385).

[Daebritz.]

Hegesileos, Athener, aus Probalinthosi ?),

Vetter des Staatsmannes Eubulos (Demosth. XIX
290), Strateg 362/1, befehligte er das athenischeoO
Truppenkorps, das nach Mantineia gesandt wurde
(Xen. de vect. 3, 7. Ephor. hei Diog. Laert. II

54. Diodor. XV 84, 2. Schafer Demosth. 1 2 193
Beil. 11), Strateg 349/8 und an die Spitze des

athenischen Hilfskontingents gestellt, das im
Anfang des J. 348 nach Euboia zur Hilfe des Ty-
rannen Plutarchos auszog (Ulpian p. 116 C; vgl.

bei Sanppe Or. Att. II Ind. 56), wurde er

nachher als mitschuldig an den Betriigereien des

Plutaichos vor Gericht gestellt und verurteilt 60
(Ulp. a. a. O. Demosth. XIX 290; vgl. Schafer
Demosth. Eg/79. 85). [Sundwall.]

Hegesllochos. 1) Hegesilochos aus Rhodos,
sturzt um 356 v. Chr. die Demokratie in Rhodos
und ftthrt, unterstiitzt von dem karischen KOnige
Mausollos (vgl. Demosth. XV p. 191 u. Schafer
Demosth. 12 473, 1), eine Oligarchic ein, an deren
Spitze er selbst steht. Den schandlichen Mifi-

branch seiner Gewalt schildert Theoporhp bei
Athen. X 63 p. 444.

2) Hegesilochos aus Rhodos, zur Zeit des Be-
ginnes des Krieges gegen den makedonischen Konig
Perseus (171 v. Chr.) oberster Staatsbeamter, Pry-
tane der Rhodier, wirkt fiir das Bundnis mit den
ROmern (Polyb. XXVIII 2, Liv. XLH 45).

[Sundwall.]

Hegesinikos, Athener, aus Phlya, Thesmo-
thet im J. 225/4 (IG II 859, 51; vgl. Prosop.
Ath. nr. 6340). [Sundwall]

Hegcsinns (*Hyt]oivovg) aus Pergamou, Schol-

arch der neueren Akademie, Nachfolger des Euan-
dros, Vorganger und Lehrer des Karneades. Diog.

Laert. I\r
60. Cic, Lucull. 16. S. den Art. Hege-

ailaos; vgl. Goedeckemeyer Gesch. d. griech.

Skeptizismus 50. [v. Arnim
]

Hogesippos. 1) Athener aus Kydantidai,

Trierarch um 340 (IG II 805, 1).

2) Hegesippos, Halikarnassier , Flottenfubrcr

des Demetrios Poliorketes in der Seeschlacht bei

Salamis auf Kypern 306 (Diodor. XX 50; vgl.

Niese Gesch/ d. griech. und makedon. Staaten

I 320). [Sundwall.]

3) Hegesippos, Dichter der neuen Komodie. Bei

Athenaios sind Vn 290 b (vgl. IX 403 d) 30 Verse

aus den A8eA<poi und VII 279d 6 Verse aus den

$iUzatQ<H erhalten. In letzteren wird 'Emxov-
Qog o ao(pog in einer Weise genannt, die es nahe
legt, ihn als verstorben zu denken, dann fallt

das Stiick nach 270, und H. gehflrt zu den

jiingeren Vertretern der neuen KomOdie. Das
langere Bruchstuck schildert in der iiblichen

Weise einen ruhmredigen Koch. Bei Suidas hat

ein Interpolator (vgl. Wagner Symbol, ad com.
Graec. hist. crit. cap. quatt. 45) einem aus Har-

pokration entnommenen Artikel tiber den Redner
H. eine aus Athenaios geschflpfte Bemerkung uber

den Komiker angehangt, die beide zusammen-
wirft. Meineke I 475f., die Fragmente Mei-
n eke IV 479. Kock III 312. [A. Korte.]

4) Hegesippos von Mekyberna (Steph. Byz.

s. v. FHG IV 422-424. Susemihl Griech. Lit.-

Gesch. I 643f.) schrieb eine Lokalgeschichte von
Pallene, die Steph. Byz. s. Altjxv^egva (vgl. Dion.

Hal. ant. rom. I 49, 1) mit Recht als sein einziges

Werk erwahnt. Denn die ihm noch von Suse-
mihl zugeschriebenen Mdqotaxd beruhen nur
auf einer schon von He eke r unzweifelhaft richtig

verbesserten Korruptel im Teste des Parthenios

narr. am. 16 Iotoq&'H. Mdyoiax&v a. Das Werk
umfafite demnach mindestens zwrei Bucher. Frag-

mente, die mit Ausnahme vielleicht von Theodos.

can. Gramm. gr. IV 1 p. 142, 15 Hilg. (Hero-

dian. II 650, 9 L. und CAF III 314, 3 Kock) auf

die Sagenzeit sich beziehen, stehen bei Dion. Hal.

ant. rom. I 49. Parthen. a. O. 6. 16. Schol. Eurip.

Rh. 29. Steph. Byz. s. IIa/./.t}i>r) [uber Etym. M.
136, 32 s. 0. Hegesandros v. Salamis]. Sie

wiirdeii eine wesentliche Vermehrung erfabr<'n,

wenn Hefcr Konon, Greifswald 1890, 53ff. mit

Recht eine ganze Reihe der Kononischen Erzah-

lungen auf H. zuruckgefiihrt hatte. Aber die

Annahme ist nicht unbedenklich (vgl. Oder Woch.
kl. Philol. 1891, 512. Anders Schwartz Herm.
1900, 129, 2) nnd jedenfalls nicht wirkKch be-

weishar. H. gehftrt jedenfalls noch in gate helle-

nistische Zeit. Zwar auf Dion. HaL a. O., der ihn



jaegeaiiipua

avT)Q .aQ%aTo$ xai Xdyov agios nennt, ist echon

wegen der Verbindung mit dem fabelhaften Ke-

phalon (s. o. Hegesianaxv. Alexandreia) wenig

Gewicht zu legen. Aber Mekybema bestand um
100 v. Chr. oifenbar schon lange nicht unehr

(Ps.-Scymn. 641f. Schwartz Herm. 1900, 129

meint sogar, dafi er als Burger einer der kleinen

chalkidischen Stadte ,nicht unter das 4. Jhdt,

herabgeschoben werden darf'). Bis ins 3. Jhdt.

kommen wir schon auf Grund der Beziehungen

Euphorions zu H. ; denn wie Eohde Rom.^ 105,

2 (anders Knaack Neue Jahrb. I 1888, 149) er-

kannte, hat jener (frg. 68 Scheidw. coll. Lykophr.

Alex. 499tf.) die Geschichte you der Liebe Lao-

dikes zu Akamas und vom Schicksal ihres Sohnes

Munitos den Palleniaka (Parthen. narr. 16) ent-

nommen. Aus Pans. X 26, 8 Evyogtcov 6s .

ovv ovSevl etxoxi xa ig xi]V Aaobixr\v ixofyoev

mfichte man auf autoschediastische Weiterbildung

der Sage sehlieflen, soweit sie Laodike betraf,

von deren weiteTen Schicksalen "wir bei H. nichts

erfahren (anders Knaack a. 0.), Auf friihere

Zeit ftthrt auch, daB H. zweimal (Steph. Byz. s,

IlaU^vt}. Parthen. narr. 6) zusammen rait Thea-

genes Maxebovtxd zitiert wird. Da es nnwahr-

scheinlich ist, daB dieser ihn zitiert hat, fuhrt

das auf ein zusammenfassendes Werk eines Gram-

matikers etwa iiber Pallene, in dem beide exzer-

piert sind. [F. Jacoby.]

5) Hegesippos, Kuchenschriftsteller aus Tarent

(Athen. XIV 643 f), von dem Athen. XII 516

d

eine Art Kasckuchen beschreibt. [Gossen.]

6) 'Hyrjoinjios, Epigrammatiker des Meleagros-

kranzes, prooem. IY 1. 25 ifjoi b~ a,u 'Hyrjaut-

Ttov svinXexE fiatvdda fiotQvv. Die sieben Epi-

gramme behandeln in einfacher SpTache — nur

XIII 13 zeigt reicheren Redeschmuck — Stoffe

der alteren hellenistischen Epigrammatik, VI 124.

178 Schildweihe nach [Simonid] 52 und Nikias

127; VII 320 Tiraon, nachgeahmt von Rhianos?

315, Kallimachos? 318 (v. Wilamowitz Cal-

limacb. praef. 8), Leonidas? 316, wird von Pht.

Ant. 70 ungenau als zo JieQupeQo/AFvov Kal/.t^d-

ystov angefiihrt VI 226 und XIII 13 weisen

dieselbe Verbindung von Hexameter und iambi-

schein TrimeteT auf. Alles dies scheint auf altere

hellenistische Zeit zu fiihren. Unecht Ut VII

276, abhangig von Lconidas 605, nachgeahmt von

Antipatros von Thessalonike. .Fischer findcn in

ihren Netzen einen halbzerfressenen Leichnanv.

Reitzenstein Epigr. undSkol. 148 A. Knaack
bei Susemihl II 548. [v. Radinger.]

7) Hegesippos, Kirchensehriftsteller. den Euse-

bios oft als Quelle zitiert (die Stellen bei

Schwartz in der Ausgabe von Eusebs Kirehen-

geschichte III 69f.J. Seine Zeit ergibt sich aus

seinen eigenen Worten (bei Euseb. hist. eccl. IV

22, 3) ysvofievog Se ev 'P'-'iftfl, 6ia8oyJ]v t ixoirjoa-

fjLtjv tiEXQ l$ 'Avixqzov ' ov dtdxovog r\v EXev&soog,

xai Tiaga lAvixrjxov Siade/jtat Sojxrjo, us& ov

EXev&eoo$. Die Amtsfiihrung des Eleutheros fallt

sicher in. die Zeit des Marc Aurel (174—189,

Harnack Chronologie 1 200, abervgl. Schwartz
Euseb. Kirchengesch. Ill p. CCXXIIff.) ?

und
dieaem Ansatz ftir die Zeit der Schriftstellerei H.s

widerspricht es nicht, wenn er (bei Euseb. hist.

eccL TV 8, 2) den vergOtterten Antinous, den
Liebling Hadrians, als 6 eip

f

tjfttov yev6f*evos be-

zeichnet: jene Zeit lag nur etwa ein Menschen-

alter zuriick. Geschrieben hat er ftaf Biicher

VTtopvrjfiaTa (Euseb. hist. eccl. II 23, 3. IV 22,

1 oder jievrs avyyodft/iara, IV 8, 2), denen Euseb
vornehralich Notizen iiber die Schicksale der Jeru-

salemer Gemeinde entnimmt, so uber den Tod
des Jacobus {II 23, 4ff.), die Zitation der Ver-

wandten Jesu durch Domitian (III 20, If.) und
den Tod des Klopas (III 32, 3-8. IV 22, 2ff.).

lODoch war dor Zweck des Werkes wohl in erster .

Linie Ketzerbestreitung : cr Jihre avyyQdfi/iaoiv

xf}v aitkavrj TiaQadoaiv tov ojiogtoXixov HYiQvy-

fiaiog aTiXovozdzfl ovvia&i ygaipfjg vJiofxvr}/j,ati-

oafisvog charakterisiert ihn Euseb. IV 8, 2, und
seine eigenen Worte IV 22, 4—7; vgl. Ill 32,

7_8 weisen in die gleiche Richtung. Im Kampfe
mit den haretischen Judenchristen hat er ^« tov

xa& r

EfiQaiovg evayysktov xai tov SvQiaxov xai

Bias ex xffi 'Efigatdos StaXsxzov zitiert^ (IV 22,

20 8) ; wenn Euseb fortfahrt sptpaivaav e$ 'E^gaioiv

iavrov 3t£mox£vxevat, ihn also fur einen getauften

Juden halt, so ist das moglicherweise nur eine

aus solcher Sprachgewandtheit erschlossene Ver-

mutung. Aus dem Osten stammte er allerdings,

da ihn sein Reiseweg nach Rom iiber Korinth

fuhrte (IV 22, 2). Daft er sich im Kampf gegen

die Harcsie auf die bischofliche riiado^ berief

nach der Weise seines Zeitgenossenlrenaeus, zeigt

aufier IV 22, 3ft'. auch II 23, 4. Ill 20, 6. 32, 6.

30 Nach Euseb iinden wir nur bei PhiHppus Sidetes

(Cramer Anecd. Gr. II 88. de Boor in Har-

nack Texte und Unters. V % 169) und Stephanus

Gobaru.s (nach Phot. bibl. 232) schwache Spuren

von Benutzung des H. ; dafi Clemens Alexandrinus

und Epiphanius 78, 7. 14. 27, 6. 29, 4 auf ihn

zuruckgehen, ist h6chst anfechtbare Vermutung

(Zahn Forschungen VI 254ff). Was andere alte

Zeugen, namentlich Hieronymus vir. inl. 22, von

ihm ' berichten, stammt aus Euseb.

40 Die fragwiirdigen 'Notizen fiber das Vorhan-

densein des ganzen H. im 16. Jhdt. sind wert-

los. Beste Ausgabe der Fragmcnte bei Zahn
Forschungen z. Gesch. der neutest. Kanons VI

(1900) 228ff. ; Handansgabe inPreuschens Anti-

legomena Tiff. ; vgl. Harnack Gesch. d. altkirchl.

Literatur I 483ff. : Chronologie I 31 Iff. Bar den

-

hewer Gesch. d. altkirchl. Lit I 483.

8) Hegesippus oder Egesippus heiflt in der

entstellten Uberlieferung der lateinische Josephus

50 (s. (L). [Lietzmann.]

Hegesipyle, Tochter des Konigs Oloros von

Thrakien, Gemahlin des Miltiades aus Athen

(Herod. VI 39. Plut, Cim. 4. Marcellm Vita

Thuc. 11; vgl. Busolt Griech. Gesch. Er 2 528,

5). [Sundwall.]

Hegesistratos. 1) Athener, Sohn des Ty-

rannen Peisistratos, a. u. Thessalos.

2) Hegesistratos aus Elis, aus dem Seher-

geschlechte der Telliaden, entkommt auf wunder-

60 bare Weise aus der Gefangensschait , in der er

bei den Lakedaimoniern gehalten wurde, zuerst

nach Tegea, dann wurde er Scher im Heere des

Mardonios, spater aber wurde er anf Zakynthos

von den Lakedaimoniern gefangen genommen und

getotet (Herod. IX 37f.; Tgl. Plat. H 479 B).

3) Hegesistratos, Sohn des Anstagoras, Sa-

mier, kam vor der Schlacht bei Mykale an der

Spitze einer Gesandtschaft der Sander zu dem

spartaoiscben KOnige Leotychides, der mit der

hellenischen Motte bei Delos lag, mit der Auf-

forderung, Ionien von der Herrschaft der Perser

zu eriosen (Herod. IX 90ff.).

4) Hegesistratos, Milesier, Befehlshaber der

persischen Besatzung in Milet gegen Alexander

d. Gr. 334 (Arrian. anab. I 18, 4; vgl. Niese
Geschichte der griech. und maked. Staat. I 63).

[Sundwall]

5) Hegesistratos ist (nach DittenbergerlO
Syll.2 I 221) fiaadeire, d. h. der oberste Beamte

auf Samothrake gewesen zur Zeit, als diese Insel

unter ptolemaischer Oberhoheit stand, und zwar

etwa in der zweiten Halfte der Regierung Ptole-

maios'III. Euergetes I. (der damalige ptolemaische

Stattbalter von Thrakien, Hippomedon [s. d.J, mufi

bei dem Amtsantritt des H. schon einige Zeit sein

Amt verwaltet haben, Z. 13). [Walter Otto.]

Hegestratos
?

betriigerischer Schiffskapitan

aus Massilia [Demosth.] XXXII 2-20 (vgl. 20

S chafer Demosth. Beil. 2921). [Sundwall.]

Hegetmatia. Von Ptolem. DI 11, 14 als

Stadt in Germania Magna genannt: "Hy^z/iazia.

Die Lagc ist unbestimmt. Mtiller ed, Ptolem.

vermutet darin das heutige Gitschin. Versuch

der Erklarung des Namens bei Much Z. f. deut-

sches Altertum XLI 135. [Rappaport.]

Hegetor, ein Arzt aus der Schule des Hero-

einrenken und sich mit erfolglosen Arbeiten qufilen

zu wollen . . .' Es folgt eine Widerlegung dieser

Satze des H. durch Apollonios. [Gossen.]

Hesretorides. 1) Sohn des Antagoras aus

Kos. Seine Tochter, die der Perser Pharadates,

des Teaspes Sohn, gegen ihren Willen aus Kos
mitgenommen hatte, wurde nach der Schlacht bei

Plataiai von Pausanias freigegeben (Herod. IX 76.

Paus. IDT 4, 9).

2) Hegetorides aus Thasos, iiberredete bei

Lebensgefahr seine Landsleute, die belagerte

Stadt den Athenern zu iibergeben, als jede Aus-

sicht auf eine erfolgreiche Verteidigung ver-

schwunden war und die Hungersnot die Stadt

vorheerte (wohl im J. 463 v. Chr. , Polyaen. n
33; vgl. Beloch Gr. Gesch. II 46 If.). [Sundwall.]

Hegias. 1) 'Hyfa TiftoxQatovs, athenischer

Archon. IG III 709, nach Dittenberger um die-

Mitte des 3. Jhdts. n. Chr. [Kirchner.]

2) Athener aus Marathon, Trierarch um 357/6

und 342 (IG II 793 g 22. 803 b 139). [Sundwall.]

3) Hegias aus Phokaia in Ionien, einer der

Ftihrer der romischgesinnteri Partei in dieser

Stadt wahrend des Krieges Antiochos' JJI. mit

Rom. Er gehOrt zu der Gesandtschaft, welche

im Friihjahr 190 v. Chr. die auch rtimisch ge-

sinnte phokaische Regierung ausFurcht vor dem
zu Antiochos hinneigenden Teile der Burgerschaft

an den in der Nahe der Stadt stehenden Seleu-philos (Gal. V11I 955), wohl nicht vor dem Ende
des 2. Jhdts. v. Chr., da er mitten in dem er-30kos, Sohn des Antiochos PH., schickt, um von

bitterten Kampfe steht, der sich zwischen den diesem wenigstens die Anerkennung der Neutra-
• ...iT.n_.__ tt _.•! J J— ~J. 17™ K+K+ ..«>. G+«_1f ln'_. unm inc.+vo<T rloo TTripcrfK 7.11

eigentlichen Herophileern und den strengen Em-
pirikern entsponnen hatte. Apollon. Cit. 23, 15

Sch6ne verdanken wir das einzige Fragment seiner

Schrift neQi aixi&v, das eben umfangreich genug

ist, uns einen Einblick in seine Lehre tun zu

lassen. ,Ich muB mich wahrhaftig iiber die

Herophileer wundern,' so sagt Apollonios bier,

,wie sie die Anatomie gleichsam liebend um-

litat der Stadt bis zum Austrag des Krieges zu

erlangen, was jedoch nicht erreicht wird. Polyb.

XXI 6, 2ff. Niesc Gesch. d. griech. u. maked.

Staaten II 726f. [Walter Otto.]

4) Hegias von Athen, unter den Testaments-

vollstreckern Platons. Diog. Laert. Ill 43.

[Natorp.]

5) Hegias, Neuplatoniker. Dber ihn Damasc.

armen und sich nicht von ihr trennen ktfnnen, 40 vit. Isid. bei Phot. cod. 242 p. 349a 21 fF. 39, b 11

ja geradezu lachen muB ich, wenn ich den H.

lese. Dieser redet namlich in seinem Buche,

das er ,Aetiologie' betitelt hat, iiber die Aus-

renkung des Oberschenkels wie folgt: Weshalb
zerbrechen sie sich nicht den Kopf, noch eine

andere Methode der Einrenkung des luxierten

Oberschenkels zu ergattern aufier der grofien

Menge, die ich eben verworfen habe; in der

Meinung, sie kOnnten die Einrenkung wirklich

(§ 221. 227. 230 West.) und bei Suid. s.
r
IIylag

und Evjieidw;, Marin, vit. Procl. 26. Tiber die

Einordnung der Angaben bei Photios und Suidas

in die Schrift des Damaskios handelt J. R. As-
mus fiyz. Ztschr. XVIII (1909) 473. XIX (1910)

278f. H. war wahrscheinlich Sohn des reichen und

machtigen athenischen Archonten und rOmischen

Senators Theagenes (iiber den Suid. s. v.) und

Ururenkel des Neuplatonikers Plutarch. Fur die

bcwerkstelligen, diese tOrichten Empiriker? Aus 50 Verwandtschaitsverhiiltnisse vgl. Suid. s. 'Hylag

der Analogie wollen diese Leute schliefien, wenn
sich der Kiefer, der Oberarm, der Ellenbogen,

das Knie, die Finger usw. wieder einrenken, das

musse iiberall so sein! Diese Menschen konnen

gar keine Rechenschaft dariiber ablegen, weshalb

das Oberschenkelglied nicht wieder eingerenkt

werden kann; aber weil es bei den anderen geht,

glauben die DummkOpfe zuversichtlich, hier gehe

es auch. Wenn sie aber wtiBten, daB am Ge-

a. E. (ivfjv ydg ti iw 'Hyia xai xijs Geayevovg

HeyaloffQQvoQ qpvaecog xxX), ?. Evnu&iog (ein Sohn

des H. hieti Archiadas; vgl. auch Phot. p. 349

a 24 § 222 AVest. Den gleichen Namcn trag

ein Enkel des Plutarch nach Marin. 12 g. E.,

der Schwiegervater de^ Theagenes nach Marin.

29), Marin. 26 g. E. (H. Athener von vornehmer

Abkunft). Vgl. auch Zcller Philos. d. Gr,

III 2*, 899, 5, In seiner Jngend war H. viel-

lenkkopfe des Oberschenkels eine Sehne beginnt: 60 versprechender Schuler des Proklos in dessen

die mitten in der Hflftpfanne angewachsen ist,

daB, wenn diese fest ist, es unmOglich ist, daB
der Schenkel herausgleiten kann ; dafi sie, wenn
sie zerrissen ist, nicht wieder zusammengeklebt
werden kann; da8 aber, wenn sie das nicht kann,

ancb das Glied nicht mehr fest halt; daB man
also aus diesen Grflnden uberhanpt davon ab-

stehen mufi, einen lnxierten Oberschenkel wieder

letzten Lebensjahren , alsdann wurde er infolge

seines wohl von Theagenes herruhTenden Reich-

turns von Schineichlern verdeTbt. Immerhinwar

er nach Suidas (fdofiadt); ooa t^v <pvatv E^rjyr}-

aaodm, enei xaia tt}v aXXtjv ovv^eiav saxiv ojiij

xai disxmxret xiav dg&wv XoytoptHiV. Er war also

jedenfaUs kein Anhanger der hochfii^enden Meta-

physik des athenischen Neuplatonismns und wurde
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deshalb von Damaskios gering geschatzt. Man
wird daher dem Urteil des Damaskios bei Phot.

349 a 21ff. § 221 West, sk zoaovrov yap axr\-

Hoafiev <ptXooo<plar xazcMpQOVtj'd'sioav ovde ukotiote

*A$i\v7}Giv ooov ECogaxafAEV dTifiaCofisvrjv hid 'Hyiov,

flbwohl es nur eine Tatsache festzustellen scheint,

doch mit einiger Vorsicht begegnen mussen. Nach
der angefiihrten Stelle (s. auch Phot. 349 b 11

§ 230) ist wahrscheinlich, daB H. (ala "Nachfolger

Six Rdm. Mitt. VI 282f. Sellers The elder

Plinys chapters on art 64 und Urlichs bei

Arndt Text zu Brunn-Bruckmann Denkmaler
griech. und rom. Skulpt. Taf. 502. Sie datieren

nach Pyrrhos von Epeiros undnehmen daher einen

ihm gleichzeitigen , sonst unbekannten H. an

;

auf dessen Werk fuhrt Six ohne weitere Grunde

die erhaltene Herme des Pyrrhos zuriick. Falls

dieser jtingere H. existiert hat, so darf man ihn

des Isidores) Diadochos der platonischen Schule 10 jedeni'alls nicht mit einem H. von Tenos identi-

in Athen gewesen ist. Im Gegensatz zu Thea- *"««« A*a*m M™o ant d«n in Pertramon ee-

genes und seiner eigenen angeheirateten Verwandt-

schaft achloli sich H. der heidnischen Reaktion

an JtaQafiolonegov ?} evosfteozeQOV xfj 7iQ0&v{4iq %Qtj-

odfisrog, wie Damaskios (Suid. s,
r
Hyiag) viellcicht

mit Riicksicht auf seine unbefriedigende philo-

sophische Jhokoyia bemerkt. Diese Auflehnung
gegcn das Bestehende in Yerbindnng mit seinem

zur Verfolgung lockenden Reiehtum zog ihm

fizieren, dessen Name auf den in Pergamon ge-

fundenen Bruchstiicken zweier Basen steht, die

einst bronzene Manserngnren trugen; denn ganz

abgesehen von der chronologischen Schwierigkeit

sprieht das offenbar urspriingliche Fehlen eines

Verbums mehr fur Frank els Annahme, der in

H. den Weihenden sieht, als fur Th. Reinachs,
der ihn fur einen Kiinstler halt (Inschr. v. Perga-

mon nr. 147f. Hot. et. gr. IV 380). Brunn Gesch.

schlimme Gegner zu . zumal sich H. mehr als 20 d. griech. Kiinstler I 102 Melt es fur selbstver-

Theagenes, von dem er den Zug zum Wohltun
hatte, mit seinen Oaben auf Freundc und Be-

diirftige besehrankte. trber seine Stfhne s. Suid.

a. Evjiriftiog. [Praechter.]

6) Hegias , Bildhauer aus Athen , der Lehrer

des Plieidias, lebto vom Ende des 6. bis Mitte

des 5. Jhdts. v. Chr. Die Grundlage fiir die

Beurteilung der tiberliefemng bildet das auf der

Akropolis zwischen Parthenon und Erechtheion ge-

standlich, daB rex ein gedankenloser Zusatz des

Plinius sei; in seiner Quelle habe nur Pyrrhos-

Neoptolemos gestanden. Michaelis (Liter. Zen-

tralblatt 1901, 592) unterstutzt die Annahme
von Brunn durch den Hinweis auf die Kimo-

nische Eroberung von Skyros, welcher die Bltite

des athenischen Theseion folgt. Welche Eolle

Pyrrhos, der Sohn des Achill, noch spater spielte,

zeigt dieErganzung von IG II 91 durch v. WI-
fundene, vom Feuer geschwiirzte Bruchstiick einer 30 1 am w it z Aristoteles und^ Athen I 157, 61.

Marmorbasis mit seiner Signatur. deren Schrift-

fonnen eine wesentlich fruhere Entstehung als

in dem Jahrzehnt zwischen Marathon und Sala-

mis auszuschlieBen scheinen (IG I 373, 259

p. 203), sowie die Angabe des Dion von Prusa

zu Beginn der 55. Rede, er sei der Lehrer des

Pheidias gewesen. Der Name ist aus leichten

Korruptelen der Dionhandschriften von Otfried

M tiller mit hinreichender Sicherheit hergcstellt,

S. Reinach (Rev. et. gr. XX 415) scheint diese

triftigen Grunde von Michaelis nicht gekannt zu

haben. Bursian endlich, dem noch Kalkmann
a. a. O. 19, 1 folgt, halt den ersten Teil der

Angabe des Plinius fur ein grobes MiBverstandnis

der XXXIV 80 richtiger wiedergegebenen tTber-

lieferung Pyrrhus llygiam et Minervam fecit,

die ihrerseits auch noch einen. Irrtum enthalt;

denn es darf als sicher geltcn, daB diese Angabe

und die Angabe des ttbcr Pheidias und Polygnot 40 auf die noch heute an der Innensoite der Pro-

genau unterrichteten Dion muB als gut bezeugt

gelten. Die Bliitezeit des H. fallt also in das

erste Drittel des 5. Jhdts., und dies bezeugt im-

plicit* auch die abweichende Angabe des Plinius

n. h. XXXIV 49, nach welcher die Erzbildner

HM Kritios (Critias) und Nesiotes aemuli des in

der 83. Olympiade, also genau um die Mitte des

Jahrhunderts bliihenden Pheidias gewesen seien

;

denn Kritios und Nesiotes sind durch ihrc Sta-

pylaen stehende Basis der Athena Hygieia des

PjTrlios zu beziehen ist, also aus einer Statue

zwei macht. So scharfsinnig Bursians An-

nahme einer Verwechslung des Lemmas durch

Plinius ist, so wurde sie doch erst dann mehr

als eine unerweisliche Moglichkeit darstellen,

wenn nachgewiesen werden konnte, dafi kein

Bildhauer H. einen Pyrrhos gemacht hat (vgl.

Wolters Athen. Mitt. XVI 155, 2). Gegen

tuen der Tvraimenmorder von 477/6 datiert. 50 Bursian und fur Brunn bezw. Six und Sel-
* ^ " - -• "- ->-—• -• ^-= 1-

i ers spricht nun noch Folgendes. Bei Plinius

folgt auf H. Hagesias. Dies konnte zwar bei

seiner alphabetischen Aufzahlung Zufall sein, ge-

Avinnt jedoch dadurch Bedeutung, daB die voile

Form Hegesias sicher statt des Kurznamens H.

venvendet worden ist Lukian (rhet. praecept. 9)

nennt namlich Hegesias und den Kreis des Kri-

tios (Kritias) und Nesiotes als Vertreter eines

Stiles . dessen Beschreibung vollstandig auf die

Gelebt haben kOnnen alle drei iminerhin noch

um 450 (vgl. Klein ArcK-epigr. Mitt. V 84. 1).

Mit der Angabe des Plinius kombiniert Kalk-
mann Quellen der Kunstgesch. des Plinius 65f.

die des Paus. VIII 42. 10. welcher den Onatas

vermutungsweise in die Zeit des H. und des

Hageladas setzt: fur die Zeit vor 450 htitten der

antiken Chronologic bezw. dem zu erschlieBenden

Vennittler Apollodoros feste Daten gefehlt. Die

Ansetzung des Pausanias ist insoweit richtig, als GO Tyrannenmorder paBt. Diese Zusainmenstellung

die Tatigkeit der genannten Kiinstler trotz offen-

barer Altersunterschiede teilweise gleichzeitig ist.

Das letzte Zeugnis mit der Namensfonn H. wird

von zwei Seiten angefochten. Plin. n. h. XXXIV
78: Hegiae Minerva Pyrrhu&que rex laudator et

eeletixontes pueri et Castor ae Pollux ante aedem
Iovis tonantis Hagesiae in Pario colonia Ber-
cules Isidoti buthytes. Am konservatirsten sind

darf umsoweniger von der bei Plinius, wo der

Name H. lautet, getrennt werden, als auchQuin-

tilian (inst. or. XII 10, 7) neben dem Agineten

Kallon Hegesias als Vertreter dieses harten Stiles

nennt; es handelt sich also um einen Kunstler

von Ruf. Nimmt man daher an der bei Plinius

gut uberlieferten dorischen Namensfonn keinen

AnstoB — was wunderbarerweise in diesem Zu-
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sammenhange niemand ausdriicklich getan zu

haben scheint —, so liegt allerdings die Annahme

nahe, daB Plinius nicht nur durch das Alphabet

zu einer Zusammenstelhmg von Werken gekommen

ist, in welcher er den Meisternamen so schrieb,

wie' er ihn jeweils vorfand (Hageaias bei Mucian

nach Oehmichen und Kalkmann a. a. O. 141).

Brunn selbst entzieht sich diese Stutze seiner

Ansicht freilich dadurch, daB er in Hagesiae eine

in den Text geratene Glosse zu Hegias sieht und 10

Hercules Isidoti buthytes zu cinem Werke des

Isidotos verbindet. Eine solehe Wortstelhmg darf

jedoch in dieser alphabetischen Aufzahlung von

Kiinstlern nicht angenommen werden. Wer sich

also nicht scheut, Hagesias = Hegesias zu setzen,

darf auch Hagesias mit H. gleichen; die Mog-

lichkeit, daB der Herakles von Tarion doch von

einem sonst unbekannten Kunstler Hagesias

stanimt, bleibt natiirlich vollauf bestehen.

Ganz einwandfrei bezeugt ist uberhaupt kein 20

Werk des H., denn der Anspruch des von Six,

Sellers und Urlichs angenommenen H. des

3. Jhdts. erstreckt sich auf alie von Plinius ge-

nannten Werke. Iminerhin konnte Plinius den

alten und den jungen H. vermengt haben, so

daB dem alten die Dioskuren und die Knaben

zu Pferde gehoren wurden. Erstere will Six

a. a. O. entgegen aller Wahrscheinlkhkeit dem

H. aus der Kaiserzeit zuweisen, s. d.; ein allzu

kleines Munzbild vergleichen Imho of und Gard- 30

ner Journ. hell. Stud. VHI 45 T. 57 EE1. Letz-

tere fiir die Sohne der Dioskuren zu halten

(Michaelis-Springer Handbuch der Kunst-

gesch. 8 198, vgl Paus. I 18, 1), besteht kein

zwingender Grund; es konnen Weihungen wie die

von der Akropolis oder Grabstatiien wie der Reiter

von Van, jedoch von Bronze, gewesen sein. Die

Athena und den Pyrrhos kann man, wie oben

ausgefuhrt, in doppeltem Sinne anzweifeln. Halt

man ihre Existenz fur sicher, so entsteht die 40

weitere Frage, ob sie eine Gruppe bildeten oder

nicht. Ersteres glauben Urlichs a. a. O. und

Pichon (Rev. et. gr. XXI 119f.) aus gramma-

tischen Grunden annehmen zu mussen, wogegen

S. Reinach in einem Zusatz einwendet, das Latein

des Plinius diirfe nicht mit ciceronianischem

MaBstab gemessen werden. Unter der Voraus-

setzung. daB die Athena eine Einzelstatue und

ein Werk des alten H. war, haben Arndt a. a. O.

und S. Reinach (Rev. et. gr. XX 399) versucht, 50

Kopien und Nachbildungen in unsereni Denk-

malervorrat anfzuweisen. Arndts kurze Ver-

nmtung entzieht sich der Kritik; Reinachs
Ausfuhrungen gelangen schon deshalb nicht zum

Ziel. weil sie mit der Voraussetzung arbeiten,

dab* die Athena des H. eine ahnliche Rolle wie

spater die Promachos gespielt habe, wahrend es

doch eine beliebige Knit- oder Weihstatue ge-

wesen sein kann. So bedenklich es im allge-

meinen ist, aus dem Schweigen der tberlieferung 60

Schlusse zu ziehen — eine bronzene Kolossal-

statue vom Lehrer des Pheidias auf der Akropo-

lis konnte unmoglich verschollen sein. Reinachs
ganze Kombinatdon richtet sich jedoch dadurch

selbst, dafi er mit dem Vorhandensein einer alten

Replik dieser Statue in Lindos rechnen muB.

Folgendes kann ala uberliefert gelten. In Kon-

stantinopel stand bis 120S anf einer Sanle eine

bronzene Athena, die wahrscheinlich mit der

einen Hand ursprunglich die spater verlorene

Lanze aufstiitzte, wahrend die andere Hand das

Gewand schiirzte oder, wie Reinach vermutet,

auf die Hiifte gesetzt war. Diese Statue stammte

aus Lindos. Auf der Akropolis von Athen gab

und gibt es eine Athenastatue , wekhe die fiir

die Konstantinopler Figur vermuteten Motive

zeigt. Wir besitzen eine unterlebensgrofie Mar-

morstatue und ein Vasenbild, welches eine solehe

Statue auf einer Saule zeigt. Es besteht kein

Grand zu Reinachs Annahme, daB beide eine

groBe Unbekannte nachbilden; denn dal^ Mar-

morstatuen nicht im Fi-eien gestanden hatten,

glaubt Reinach doch wold selbst nicht. Das-

Motiv der in die Hiifte gestutzten Hand erscheint

auch bei der ,Briseis
( des Vasenmalers

_
01tos r

ist also nicht so mannweiblich. wie Reinach
nndet (G e rh a r d Auserl. Vasenbilder 187). Wie

kann man bei diesem Stande der Ijberlieferung

schlieBen, daB die aus Lindos stammende Kon-

stantinopler Statue eine Replik des groBen Vor-

bildes der kleinen Atliener Statue und des Va-

senbildes, sowie deshalb ein Werk des H. gewesen

sei, weil von den damaligen attischen Bildhauern

nur er als Meister einer Athena genannt werde!

Keines der literarisch uberlieferten Werke

kann also bisher als nachgewiesen gelten; eben-

sowenig gestatten die allgemeinen Angaben bei

Lukian und Quintilian, seinen Stil in irgend

etwas von dem des Kritios und Nesiotes zu

scheiden. Unter diesen Umstanden ist es zwar

sehr wohl moglich, von einem Kunstwerk zu

sagen, es stelle eine Vorstufe des Phidiasischen

Stils dar und konne von H. sein, ein Beweis

lafit sich jedoch ohne auBere Bestatigung eben-

sowenig fiihren wie ein Gegenbeweis. Als Bei-

spiel fiir die Selbsttauschung , der sich aussetzt

wer diesen Tatbestand verkennt, kann FuTt-
w anglers Zuweisung des Apollontypus von

Pompei und Mantua dienen (Meisterwerke 80f.,

vgl. den Art. H a g e 1 a d a s). Er findet den EinfluB

des von ihm erschlossenen altargivischen Stiles

des Hageladas in Werken aus der Friihzeit, viel-

leicht sogar von der Hand des Pheidias, und

schlieBt daraus auf das Vorhandensein des gleichen

Elementes in der Kunst seines Lehrers. Einzelne

Proben dieses Stiles findet er unter den Funden yon

der Akropolis, und einen Vorliiufer eines vielleicht

friihphidiasischen Apollontypus erkennt er in dem

Apollon von Pompei. Diese richtigen Beobach-

tungen verbindet er mit einer philologisch un-

haltbaren Kombination; er verschmilzt die gut

bezeugte Angabe. daB H. der Lehrer des Pheidias

gewesen sei, mit der sehr schlecht bezengten,

welche Hageladas nennt. in der Weise, dafi er

H. zum Schiller des Hageladas macht. Daraufhin

folgert er zuversichtlich, daB der zwischen Hage-

ladas und Pheidias stehende Apollon von Pompei

von H. sei; ein alteres Werk des H. erkennt er

in einem kleinen Bronzekopf von der Akropolis.

Die Methode ist falsch, das Ergebnis vermutlich

auch; aber selbst wenn es richtig ware, kimnten

wir es nicht wissen. Unter Ausschaltung des

Hageladas und mit mehr Vorsicht befflrwortet

Klein die gleiehe Znweisnng, entwertet sie je-

doch dadurch, daB er den von Stephanos ko-

pierten Athlet-en ebenfalls dem H. zuweisen will
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(Gesch. d. griech. Kunst I 385. 410. II 37; vgl.

den Art. Hageladas). Dagegen wendet sich
unter Hervorhebung des argivischen Charakters
des Apollon Bulie Der schone Menscli^ 91.

Mahler (Osterr. Jahresh. II 80) endlich erinnert

angesichts einer kiistlichen Kleinbronze an den
Herakles des H. ~ oder des Hagesias — in Pa-
xion, obwohl er das Figiirchen zu einer Kanipf-
gruppe ergiinzt.

Auch der Versueli, ein nur literarisch bekanntcs
groBes Work dem H. zuzuweisen, unterliegt

schweren Bedenken. Pomtow Klio VIII 951 be-

seitigt die chronologischen Schwierigkeiten, die

dadurch entstehen, daB Paus. X 10, 1 das groBe
athenische Weihgeschenk aus der marathonischen
Beute dem Pheidias zuschreibt, in der Weise, dab
er einen Lesefehlerannimmt: die altattische Schrift

und ihm unbekannte Feinheiten der Orthographie
sowie eine Beschadigung des ersten Bucbstabens
batten den Periegeten Pheidias statt H. lesen

lassen; Bulle merkt dazu an, daB auch der Lokai-

patriotisnius der Delpher bei der Umtaufe nach-
gebolfen haben konne, und ist ancb Berl. pbil.

Wochenscbr. 1908, 630 entschieden fur Pomto ws
Annahme eingetreten. Der Lesefehler an sich ware
wohl nicbt so schlimm, wie Hitzig-Bliimner,
Paus. Ill 679, findet, vorausgesetzt, dafi der Name
mit dem rauben Hauch gescbrieben war. Aber
grade diese Voraussetzung ist mebr als unsicher,

denn nacb Ausweis seiner angebrannten Signatur
von der Akropolls hat H. gleichzeitig oder wenige
Jahre spater seinen Namen ohne H geschrieben

(weshalb auch Rayets Versucli, eine zweite Sig-

natur zu crganzen, problematisch bleibt. Rev.

et. gr. II 98. IG I 482). Pomto w unterdriickt

gewissenhaft seine Neigung, die Brandspuren zu

leugnen, wenn er sich auch nicht zugesteht, daB
seiner Vermutung dadurch der Boden cntzogen

wird. Methodischerweise muB man sie unwahr-
seheinlich nennen; richtig sein kann sie trotzdem.

Die groBe Erzgruppe von Apollon, Athena und
Miltiades mit den attischen Heroen darf also nicht

als Werk des H. gelten. — Noch weniger fiir sich

hat eine Vermutung vonR s e zu Vitrnv III praef. 2,

wo in einer Aufzahlung von Kiinstlern, denen zum
Ruhme nur das Gluck, nicht das Talent gefehlt

habe, ein verderbter Name erschcint. Zwei Hand-
schiiften schreiben hellas zwei tJieltas. Daraus
machte man friiher einen doeh wohl unmoglichen
Namen Hellas; jet2t schreibt Rose im Text Teleas,

im Apparat fragend H. Auf diescn trifft jedooh

die Angabe des Vitruv nicht zu ; denn sein Nach-

ruhm hat eine ausgebreitete, also erfolgreiche

Tatigkeit zur Voraussetzung, fiir welch e durch die

Zerstorung Athens die besten Vorbedingungen ge-

schaffen waren. Man hat ihm daher nicht ohne
Grund einen hervorragenden Anteil an dem
Skulpturbedarf der Heiligtumer und an den neu
errichteten Hernien zugewiesen (Michaelis-
Springer Handbuch der Kunstgesch. I 8 198
1 9 230, wo die etwas zu weit gehendenVermutungen
der alteren Auflagen emgescbrankt werden. Furt-
wiingler Abhandl. Akad. Munch. XX 573).

Overbeck Gesch. der griech. Plastik * I 154.

Collignon-Thraemer Gesch. d. griech. Plastik

I416f. Joubin Sculpt, att. 9f. Le chat Sculpture
att. avantPhidiaa 386. 451. Klein Gesch. (L griech.

Kunst I 375 und a. a. O.; Arch, epigr. Mitt. VII

56f. 72 uud a. a. 0. Michaelis-Springer
Handb. der Kunstgesch. 19 216. 230. Busolt
Griech. Gesch. Ill 1, 372. Reisch Osterr. Jahresh.

IX 226. 257. Frickenhaus Arch. Jahrb.XXVT.
7) Hegias, attischer Bildhauer des 1. Jhts. n.

Chr., arbeitete nacb Ausweis der an dem stiitzenden

Baumstamm angebrachten Signatur gemeinsam
mit Philathenaios eine Statue des Kaisers Claudius

als Iupiter, die mit anderen Kaiserstatuen im
10 Metroon von Olympia aufgestellt war. Sie ist bis

auf die vorgestreckte rechte Hand, die Finger der

am Szeptor erhobnen Linken, die Nase und denKopf
des Adlers im wesentlichen vollstandig erhalten:

Olympia, Ergebnisseni Taf. 60f. 1, S. 244f. (Treu).

DieFigur ist eine freie Kopie imTypus derKolossal-

statue aus Lanuvium in der Rotunde des Vatikans,

B e r n u 1 1 i Rom. Ikonographie II 1 Taf. 1 7. Treu
findet sie besser als diese und folgert daraus gar

eine allgemeine t!berlegenheit der attischen Bild-

20 hauer dieser Zeit iiber die romischen. Damit wird

dem H. und seinem Genossen eine Bedeutung zu-

geschrieben, die ihnen keineswegs zukommt; denn

das Zentrum des lebendigenHellenismus war damals

Rom, wahrend in Athen Klassizismus und alt-

hellenistische Koine vorherrschten. Ein Vergleich

der olympischen und der rtfmischen Statue zeigt,

daB H. und Philathenaios es fertig gebracht haben,

alles Charakteristische ihres Vorbildes in Form,

Bewegung und Ausdruck zu verwischen. Ihr

30 Claudius steht in leichter Pose genHimmel blickend

da, von Kopf bis FuB durchflossen von dem Rhyth-

mos, den das 4. Jhdt. auf Polykletischer Grundlage

ausgebildet und der Hellenismus theatralisch ge-

farbt hat. Der Kopf- ist in Anlehnung an den

Augustustypus soweit idealisiert, daB man ihn

eben noch erkennt; nur auf ikonographischem

Wege ist eine Spur des glanzenden Portratstils

der claudischen Zeit in die Stirnbildung ein-

gedrungen. Das Gevvand ist nacb berulvmten

40 Mustein am Spielbein wie nafi angeklebt, als ob

es ein leichtes Frauengewand und nicht ein wollener

Mannermantel ware; auch der Kontrast scharfer

Grate und welliger Kanten erinnert stark an die

Nikebalustrade. All das ist mit auBerst Hotter

Macbe hingeworfen. Bei der romischen Statue

sind die Formen, der KolossalgroBe entsprechend,

einfacher und architektonischer behandelt; das

liewand ahnelt mehr der Toga als koketten Frauen-

kleidern. Der Kopf ist nicht erhoben und durch

50 kleine Verschiebungen in Rumpf und Beinen ist

der Rhythmos des Motivs gebrochen. Das Gesicht

ist in gleitendem Ineinanderubergehen der Formen
auf die Wiodergabe des optischen Eindrucks, nicht

auf tektonischen Aufbau angelegb; die Portratzuge

mit dem dumpfen Bleidruck, der auf Stirn und
Augen lastet, sind von auBerster Ausdruckkraft.

Obwohl oder vielleicht grade well der Korper nicht

nacb friihhellenistischer Art portrathaft gebildet

ist. laBt sich kaum eine grofiziigigere PaTodie der

SOMajestat denken als dieser gutmiitige. tappische

und eitle Mensch mit der Biirgerkrone und in der

heroischen Nacktheit hellenistischer KOnige.^ Nur
eine originale Portratstatue des kleinasiatischen

Hellenismus, der ,Zenon' vom Kapitol^ ist diesem

Claudius uberlegen; aber auch bei ihm drangtsich

der Gedanke an Velasquez auf. H. und Phila-

thenaios haben also ein groBaitiges Vorbild durch

und durch banalisiert; es ist for ihr Verfahren
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symbolisch. dafi sie den Eichenkranz durch einen

Lorbeerzweig ersetzt haben. — Das Gewandmotiv

gehort der ersten Kaiseraeit an; es findet sich wohl

auerst bei dem Orestes in der Gruppe des Menelaos.

Schulers des Stephanos, und kommt auch bei

Gsttern vor, z. B. bei der guten fruhromischen

Kleinbronze des Poseidon, Babelon-Blanchet,
Bronces de la biblioth. nat. 29 nr. 62, bei dem
schlechten Iuppiter ebd. 9 nr. 16, bei dem Zeus

auf den augusteischen Miinzen von Aizanoi in

Phrygien, Overbeck, Griech. Kunstmythologie II

Miinztafel II 24; weiteres s. Harmatios. Was
der Kaiser in der Reehten hielt, fragt sich; fur

und wider Blitz, Schale, Weltkugel oder Victoria

spricht ungefahr gleich viel. L (i w y Inschr. griech.

Bildh. nr. 332. Olympia, Ergebnisse V nr. 642.

Treu a. a. O. Helbig Fuhrer durch d. Samml.

in Rom 2 200 nr. 312. — Die Vermutung v. Six

Rom. Mitt. VI 282, dafi die bei Plin. n. h. XXXIV 78

genannten Dioskuren vor dem Tempel des Iuppiter

tonans in Rom nicht von dem Lehrer des Pheidias,

sondern von unserem H. herruhrten, ist umso un-

wahrscheinlicher, als auch das Kultbild des Tern-

pels eine alte Statue des Leochares war. [Pfuhl.]

8) Hegias, attischer Schalenmaler (Signatur

sygaftpoe)) des entwickelten rf. Stiles, bekannt

durch eine Schale aus Athen ohne Aufienbilder,

das Inncnbild mit der Darstellung einer Nike,

die einem Jiingling ein fuBloses GefaB und eine

Schale reicht. Abgeb, Stackelberg Graber der

Hellenen Taf. XXV 6. Lit. H. Brunn Kunstler-

gesch. II 693. Walters Pottery I 444. Klein
Meistersig.2 186. [Leonard.]

Hegies, Sohn des Antiochos aus Elis, aus dem
Geschlechte der Iamiden, erhielt auf die Bitte

seines Bruders. des WahTsagers Teisamenos, mit

ihm das spartanische Biirgerrecht vor der Schlacht

bei Plataiai (Herod. IX 33). [Sundwall.]

Hegra s. E g r a Nr. 2.

Hegylos, Bildschnitzer aus Lakedaimon, ar-

beitete nacb Paus. VI 19, 8 gemeinsam mit seinem

Sohne Theokles eine Gruppe aus Zedernholz:

Herakles im Hesperidengarten. ZuPausanias' Zeit

standen Herakles, Atlas mit dem Himmelsgewolbe

und der Apfelbaum mit der Schlange im Schatz-

hause der Epidamnier in Olympia, funf Hesperiden

im Heraion. Bei letzteren nennt Pausanias nur den

Theokles als Meister und bemerkt, er solle ein

Schiiler von Dipoinos und Skyllis gewesen sein

(V 17, 2); dadurch wird die schon aus der An-

gabe iiber die Gruppe folgende Ansetzung ins

6. Jhdt. bestatigt. Auch die Figuren im Schatz-

haus von Epidamnos bezeichnet Pausanias als

das Werk des Theokles, ftigt jedoch hinzu, nach

der Inschrift auf dem HimmelsgewOlbe habe sie

H. gemeinsam init seinem Sohne geaTbeitet. Es
hat darnach den Anschein, als ob H., der ver-

mutlich hinter seinem kretisch geschulten Sohne
zuruckstand, an der Arbeit nur als Gehilfe be-

teiligt gewesen sei; doch konnte dies aus der

wahrscheinlich metrischen Inschrift mit Unrecht
gefolgert worden sein. DaB die Gruppe nicht

einfarbig, sondern mindestens durch Zutaten von
Gold (Hesperiden apfel, Sterne) belebt war, nimmt
Overbeck Gesch. d. griech, Plastik* I 88 wohl
mit Becht an. Das Holz durfte mit Einlagen,

wie sie Hauser fur die Kypselosla.de erschlossen

hat, verziert gewesen sein (Furtwangler-

Reichhold Griech. Vaaenmalerei IH 3); das

ftberwuchern solcher Einlagen hat dann. zn den

Goldelfenbeinbildern mit holzernem Kern gefilhrt.

Die Bliite der altspartanischen Bildschnitzerei

wird jetzt durch die Elfenbemfunde der Englander

besser veranschaulicht als durch die fruher ub-

lichen Riickschltlsse aus der Steinskulptur (Brit.

School Annual XHIf. Overbeck a. a. 0. 230.

Klein Gesch. d. griech. Kunst 1 104f.). Brunn
10 Gesch. d. griech. Kimstler I 45 f. Collignon-
Thramei Gesch. d. griech. Plastik I 242.

Michaelis-Springer Handbuch d. Kunstgesch.

19 182. [Pfuhl.]
_

Heiasnn mit anlautendem h (Lattes Rendic.

d. R, Ist. Lomb. di sc. e lett. Ser. II. Vol. XLTI

1909, 803) steht emmal neben sonstigem etruski-

schen eiasun, easun, aeasun (Deecke Bezz.

Beitr. II 1877-78, 166. 186. Korte Etr. Spiegel

V S. 118) zur Bezeichnung des mit dem Drachen

20kampfenden 'Idocav: Gerhard Etr. Spiegel LT

Tat 238 (orig. inc.); vgl. Ill S. 221f. ; s. den Art.

las on. [HeTbig.]

Heilesion (EiUatov) war die Namensform der

im SchifEskatalog (II. II 499) erwahnten b6otischen

Stadt, dieApollodoros (Strab.IX406) fiir dierichtige

ansah, entsprechend seiner Anschauung von einem

alteren Zustand des Landes (ixlq&t] Sta to ini toi;

shatv tdQvo&ai). Ein anderer Grammatiker (Etym.

M. 303, 11) trat von ahnlkhen Voraussetzungen aus

30 fiir die Form Elgiatov ein ojio zijs eiQeotas; dazu

stimmt Iresium Plin. n. h. IV 26. Die hsl. tber-

lieferung der Hiasstelle bietet ausnahmslos ElM-
otov, ebenso Nonn. Dionys. XIII 61. Die Existenz

der Stadt ist also nur duTch den Schiffskatalog

bezeugt, und in bezug auf ihre Lage wissen

wir nur, dafi sie zu Boiotien gehorte. Alle

weiteren Vermutungen entbehren jeder Grund-

lage. O. Miiller Orchomenos2 50. 480. Ulrichs
Reisen und Forschungen II 81. Bur si an Geogr.

401 224. Lolling Hellen. Landesk 126. W.
Schulze Quaest. ep. 161f. Philippson o.

Bd. V S. 2112. Ebenso steht es mit dem Versuch

Imhoof-Blumers, dem Orte Miinzen zuzuweisen,

Numism. Ztschr, III 1871, 353ff. Nun bietet Sui-

das auBer ElXsmov und EIq&oiov auch noch die

Form 'Egiotov, und diese hat Hoist en auch bei

Dion. Kail. 90 eingesetzt, indem er statt hsl.

ciV 'EfiTisQidiov xaXovfisvov axqoxaxov schrieb

shev Efjsatov xzL; zustimmend Meineke Scymni

50 CMi Periegesis et Dionysii descriptio Graeciae 73

und C. Miiller Geogr. gr. min. 1 241. Danachhatte

die Stadt zwischen Aulis und dem Euripos ge-

legen; hier lag aber Hyria, and fiir eine andere

Ortschaft ist tatsachlich kein Raum. Aufierdem

enthalt aber das durftige Machwerk, in dem diese

Stelle steht, so viel offenkundige Torheiten, daB

die Berechtigung zu einer Xnderung des tiberUefer-

ten Testes mindestens zweifelhaft ist. [Bolte.]

Heileti : Ei^u Ztvs h Kvxqm, Hesych, bei

(50 dem sich auch andere kyprische Zeusnamen, deren

Erklarung noch nicht gelungen ist, linden; vgl.

Elaius (Bd. V S. 2228 Nr. 6), Euelides (Bd. VI

951). Esclier erinnert an 'EU-touos (0. Bd. VI

1290, 42j. [Jessen.]

Heimarmene. Der Begriff der H. tritt uns

zuerst bei den Ionikern en^egen und ist ebenso

wie 3is3iQO}fievt} nicht von alters her den Griechen

gelaufig gewesen, sondern wohl als SchOpfung der
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Philosophen zu betrachten. Er ftthrt im 6. und Cicero ttbersetzt mit: ordinem aeriemgue c&u-

5. Jhdt. zunachst als Philosophenkind ein be- sarum , cum mttsa causae ttexa rem ex se gi-

scheiden Sonderdasein neben den im Volke tief gnat (de divin. I 55 p. 125). Sie geht auf Chry-

eingewurzelten Vorstellungen von der Moiga, sipp zuruck, Gellius noct. Att. VII 2, 3. Euseb.

'Avdyxrj und 'Aloa, bis er dann von den Stoikern in praep. ev. VI 8, 8 p. 263 c. Auch Ps.-Plutarch

den Mittelpunkt der philosophischen Spekulationen leitet das Wort de fato c. 4 p. 570 B ebenfalls;

geriickt wird. von Eigopai ab. Eine ahnliche , etwas abwei-

1. Name und Bedeutung. Vor dem Sub- chende Auffassung gibt der Verfasser der Schrift

stantivum ist zur Be-zeichnung des im Worte IIeqI xdafiov c 7: dm to etgstv xai ywQEiv

liegenden Begriffes die Yerbaltbrm sif.ia.QTo und 10 aHwlvtmg. Wahrend diese rein stoische Auf-

die Partizipialform siftaQftevos gebraucblich ge- fassung das Schicksal als tatige, selbstimdige-

wesen und auch geblieben, nachdem das Sub- Macht daratellt, fassen die beiden andern Ety-

stantivum sich eingebiirgert hatte (sl'iaagto = es mologien es als passiv bestimmt, ohne den zu

ist beschieden, Horn. Od. V 312. XXIV 34; II. nennen, der es so festlegt. Die Auffassung el~

XXII 281. Hesiod. Theog. 894. Plat. Phaedr. {taQfihi? = sig^ag^h^ — dgfio; berichtet uns

stftaQntva, Heraclit.-Simpl. in Arist. Phys. comm. oder die Grcnze , d. h. das Schicksal des ein-

I 2 p. 24, 5 Diels xmd two, eipag/iivriv dvdyxtjv). 20 zelnen. Diescr rein passiven Auffassung verleiht

Aus dem Gebrauch des Partizipiums hat sich Sallustius negi ftetiv xal xoapov c. 9 Orelli p. 32

unter Wegfall des ublichen Substantivums
t

uoToa audi aktiven Sinn , wenn er den Namen erklart

das Wort fi d,uagusvr] entwickelt, ursprunglich das 6ia to ft&Xiov roig otofiaat <paivsa$ai rov sig^ov.

zugeteilte Los, spiiter das Schicksal, das Verhang- Diogenian scheint auf eine weitere Ableitung

nis. Zuerst flnden wir es als fertigen Begriff zur anzuspielen, wenn cr Chrysipp das Wort (Euseb.

Zeit des Heraklit (Heraclit wendet es an: Aet. I praep. ev. VI 8, 8 p. 263c) erklaren laBt: dgo^ih^v

7, 22. 27, 1 = Diels Vorsokr. I 2 58, 30ff. (sell, tprjalv) uvd (scil. Stotxtjotv) eiie ex decor

Diog. Laert. IX 7f. Anaxagoras: Aet. 129, 7 pwXfoews efre e£ rjs dfaore ahla;. Danach ware

= Diels a. 0. 306, 7 und Ales. Aphrod. de fato es von d'gco, einer Nebenfonn von Xiyw t abzu-

c 2 p. 165 Br. Parmcnides: Aet. I 35, 3 = Diels 30 loiten. eine Etymologie, die auch Areios Didymos

a. O. 110, 29). Das Wort geht dann als philo- bei Euseb. XV 15, 6 p. 818a gibt. Diese dreiDeu-

sophischer Terminus writer und iindet sich bei tungen sind sprachlich unmoglich und zu verwer-

Leukipp (Aet. I 25,3 = Diels a. O. 110, 29), fen, es ist vielmehr das Wort auf die Wurzel *smer

Sprachschatze, sie haben dafiir d'/nagro , sipae- ator/(o fii} fyovzi nk^as to. yivofteva ovUr}xpiv

ftevov . . eW (Trag. Graec. frg. N. 2 905, 352), r\ eT. avUafiij stsQaXgt xa&dnsQ xal ev r^ etg^iqi \

sowie die festgewurzelten Vorstellungen von der vgl. Sommei Griech. Lautstudien 30. Prell-

alaa, (.taiga, avdyxt). Im 4. Jhdt. begegnet er40witz Etym. Werterbuch 1905, 286 s. [isioofxat.

uns wiederholt bei den Eednern, so bei Isokrates Da nun die Form sowohl als passivisch = das

(X 52) Antiphon (I 21), Demosthenes (de corona zugeteilte Los, als auch als aktivisch = die zu-

296, orat. funebr. 1394); sie haben den Begriff teilende SchicksalsgOttin aufgefaiit werden kann

ebenso wie die Philosophen in weitere Kreise des und von den Griechen auch in diesem Doppel-

Volkes hineingetragen und ihm zu der Bedeutung sinne angewendet wird, kOnnen wir bei dem Ge-

Terholfcu, die er im 3. und den folgenden Jahr- brauch des Wortes beide Richtungen verfolgen.

hunderten bekommt. Mit Zenon riickt er in den Als Schicksal oder Lebensende des einzelnen

Brennpunkt aller philosophischen Doktrinen; sein findet es sich bei Isokrates, Antiphon, Demo-

Buch dariiber hat eine Menge von Erweiterungs- sthenes, Platon (s. o.), es ist hier also volkg iden-

uud Gegenschriften iiber die L veranlaBt (s. u.). 50 tisch mit uotQa\ doch ist das Wort in diesem

Das Wort hat dann eine grofle Lebeusstarkc ent- Sinne nicht recht lebenstahig mid volkstumhch

wickelt und sich durch die ganze griecbische geworden. Wenigstens kommt es in Inschnften

Literatur hindurch erhalten. (aus spaterer Zeit ein Epigramm bei kaibel

Die Romer haben den Namen selbst nicht in Ep. graec. 734 nr. 297 : EtpaofUvn 5e jiegmeowv

ihren Sprachschatz aufgenommen, sondern den Be- xaxf) und CIGr. II 2061. 2062 vno Jiavra vst-

griff entweder einfach griechisch wiedergegeben, xonihriz si/iaguhijs d<pTjg^dyn) sowie in Ko-

z. B. Cic. de divin. I 55 p. 125 oder ihn mit fatum, mfldie, Eomanen und Sprichwortern kaum vor,

fati necessitas, vis fatalis, faUdis lex et necessitas wahrend die ublichen SchicksalsgCttinnen hier erne

u. a. ausgedruckt. Nur Firmicus Maternus hat groBe Rolle spielen ; eine Darstellung in der Kunst

die Form himarmene (I 9,3 p. 29 Kr. hane 60 fehlt. Dies komint daher, daB der reme abstrakte

(scil. lex necessitasque fatorum) namque quam Begriff = Weltgeist, Weltgesetz in dem Worte uber-

dicunt himarmenen). wog. Esistzunachst, wieschonbetont,innernalbder

Abgeleitet haben es die Alten entweder von Philosophenschulen gebliebenuiid groB geworden.

etg^at ep. praes. von toco = bestimmen, fest- 2. Sehriften flbcr die H eV?»r5.e"%^-
setzen, oder von efe/«fe = Grenze oder von bXqo- non schrieb zuerst em Buch dartberOfcog. l^aert.

uat = aneinanderreihen. Letzteres ist stoische De- VTI 149), worin er Wesen Bnd W™n« der-

finitioii, sie fahrt Diog. Laert, VH 149 an: tort selben dartat Ihm en^nete Epilrar in emer

V eifMQfOrtj ahla x&v Srtatv etQOftbuj, welche Schrift mit demfielben Tltel (scU. xmqi «f^W*»^f
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Diog Laert. X 28). Dann schrieb Chrysipp zwei Von neueren Schriftstettern ist zu nennen:

Bucher fiber dieselbe (Diog. Laert.VII 149; dieFrag- H. Grotius Philosophorum eententiae de fato

mente znsammengestellt von A. Gercke Chry- = Opp. theol. HI 379ff., Amsterdani 1679.

sippea, Jahrb. f. class. Philol.Suppl.-Bd. XIV 693ff. A. Trendelenburg Notwendigkeit u. Freiheit

715ff. und von J. v. Arnim Stoicor. veter. frg. II L d. griech. Philos. = histor. Beitr. z. Philos.

264 nr. 912ff„ Leipz. 1903); nach ihm sind zu II Berlin 1855, 112-188. 0, Heine Stoicorum

nennen Bo ethos (mehrere Biicher: Diog. Laert. de fato doctrina, Hamburg! 1859. J. C. Orellius

VII 149), Kleitomachos (Aufzeichnungen aus Alex. Aphrod., Aramonii Hermiae filii, Plotim,

den Lehrvortriigen, die Karneades dariiber ge- Bardesanis Syri et Georgii Gemisti Plethoms de

• Migne), Dioge
nus (Euseb. praep. evang. VI c. 8, 1 p. 262ff., 3. Die philosophischen Auffassungen

vgl. A. Gercke a. 0. 748ff.), Poseidonios (zwei der Heimarmenc als Weltgesetz. a) Io-

Biicher: Diog. Laert. VII 149), Cicero (de fato, niker und Pythagoras. Die von den Ionikern

Anfang und Schlufi fehlen, ebenso mehrere Stiicke neugeschaffene Idee von einem den ganzen Kos-

von c. 3), Ps.-Plutarch (xsqI dfiaQfxsvrjg = opp. mos gleichmafiig durchdringenden Gesetz ringt

p. 568—575), Plutarch (zwei Biicher, verloren; mit althergebrachten Werten und schaift iieue

zitiert von Lamprias catal. Plut. nr. 56) , Barde- Werte, urn dem Neuen Gestalt und Leben zu

sancs (Stiicke daraus bei Eus. praep. ev. VI 10, 20 geben. So finden wir bei Heraklit dvdyxq mit

1—48; doch ist die Schrift, die ihm Eusebius s. gleichgesetzt: und nach dieser Naturnotwendig-

zuschreibt, wohl nicht von ihm selbst verfafit, keit vollzieht sich der ganze Weltprozefi (Arist.

sondern es sind Aufzeichnungen, die seine Schiiler Met. A 3, 984 a 7. Cic. de fato 17, 39. Simplic.

aus den Lehrvortragen entnommen haben: Hil- a. 0. Diog. Laert. IX7=Dielsa. 0. 155, 9

genfeld Bardesanes der letzte Gnostiker 24ff., u. 58,11). Aufierdem setzt er es mit dem Welt-

Leipzig 1864. Harnack-Preuschen Gesch. d. gesetz, der Weltverounft identisch (Aet. I 7, 22

altchr. Liter. I 1, 190), Minucius Felix (de fato = Diels 58. 30). Ebenso suchen Parmenides

vel contra mathematicos : Hieron. de vir. illustr. und Demokrit diese dunkle Schicksalsmacht

c. 58. Bardenhewer Gesch. d. altchr. Lit. 1315. men^cblich naher zu rucken, indem sie sie mit

Schanz Handb. d. klass. Altert. VIII 3, 268), 30 Slxi}, xgovoia und dem weltgestaltenden Prinzip

Alexander Aphrodisiensis {tiqoz tovq avro- zusammenstellen (Aet. I 25, 3 ^ Diels 110, 29).

xQdtoQag nsgl sifiag^Evr/g: Scripta min. ed. Bruns Auch Pythagoras kannte die L und nannte sie

II 164fl".), Origenes (Eszerpte daraus in einem re x&v oltov xai xaxd fi£@os ahiav rfj$ dwtx^atois,

cod. Palat. Gr. 209 fol. 167*. Pitra-Stevenson Diog. Laert. VIII 1, 27. Phot. cod. 259). Spater

Codd.manuscr.Palat GraeciBibl. Vatic. 106. Har- schrieb man auch Pythagoras eine mystische

nack-Preuschen a. 0. I 385), Tertullian (de Losung des Schicksalsproblems zu, Lydus de mens,

fato, er nennt die uns nicht erhaltene Schrift de LT 10 p. 31 Wunsch schiebt ihm zu, daB er ihr

anima c. 20. Harnack-Preuschen a. 0. 1 672), die Zahl 5
^
zugeteilt ^ habe

:^
end xtiv aladrjicov

Diodor Bischof von Tarsus (>rara eifiagjUF.vr}g nazdoxeiv tr\v dfxag^hrjv Xdyog, die spateren Py-

grofiere Partien daraus bei Phot. bibl. cod. 223 40 thagoreer setzten sie mit der Dekas identisch,

p. 208ff.), Hier ocles (jiegi ngovoias xai dpag- Procl. in Tim. 331 F. Allerdings nndet sich

fdvTjCy Bruchstiicke ebenfalls bei Phot. bibl. cod. nirgends etwas angedeutet iiber das Wesen der-

214 und cod. 252), Gregorius Nyssenus (««ra selben, sowie iiber das Verhaltnis zwischen i.

d[iaejx£vt}$ : Migne G. 45, 145ff.) F
Ioannes und dem einzelnen Individuum, daher denn^auch

Chry sostomos (jiegi dfiagfiivrjgts xai jigovoiag, der Ausfall des Anaxagoras xevdv zovro ovofta

sechs Eeden: Migne G. 49, 749ff.)
t
Proklos (de (Alex. Aphrod. de fato 2 = p. 165, 22 Br.),

providentia et fato). b) StellungPlatonszur Schicksalsidee;

Ferner finden sich Bruchstiicke von weiteren Aristoteles. Daii aber im 6. und 5. Jhdt. sich

providentia I 77—88; Gellius noct. Att. XIV digkeit und eines von vornherein bestehenden

Iff. (enthalt die Angriffe des Favorinus), Origenes Verhangnisses sich vollziehe, dem der Mensch

comm. zur Genesis, ausgeschrieben von Euseb. ohnmachtig mit gebundenen Handen gegeniiber-

praep. ev. VI. XI 1—82; Stobaeus Anth. I c. 5 steht, ersehen wir aus einer reichen Zahl von

p. 74ff.W.; Plotin Ennead. HI 1, Iff.; Iulia- entsprechenden AuBerungen. Hierbei ist die

nus von Halicarnass in dem comm. zu Hiob Schicksalsmacht entweder gleichgesetzt dem Wil-

= Usener Rh. Mus. LV (1900) 326ff.; der sog. leu der Gotter oder sie steht als Allgebieterin

Ambro si aster in den quaestiones = Appendix iiber Gott und Menseh (Welcker Griech. Gotter-

zu den Werken Augustins Migne L. 34, 2347: deCO lehre n 188, Gottingen 1860. Nagelsbach Die

fato, dazu F. Cumont La polemique de TAmbr. nachhomerische Theologie des griech. Volksglau-

contre les Paiens = Revue d'hist. et de litt, relig. bens 22. 141-157, Niirnberg 1857. Zeller

VIII{1903)431ff.; Eusebius Praep. evang. VI c. 1 Philos. d. Griech. I* 96. Max Wnndt Geschichte

—11; Augastinus De civitate dei V 1 , speziell d. griech. Ethik I 1908. 230ff. 293. 333). Mit

gegen die philosophische Auffassung des Fatum: diesen Vorstellungen wird nun Ende des 5. Jhdts.

c. 8; Proklos Comm. in Plat. Tim., besonders der junge Philosophenterminus S. in Zusammen-

p. 322ff. und in rempubl. p. 50ff. SchOll.; Suidas hang gebracht, so spottet Platon daruber^Gorg.

a. t. $. I 2 p. 765ff. 512E f daB es Weiberart sei, zu glanben, on rijv

P*nlr-Wl9«ow4-KroU VII 83
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st(A.a.Q(Jtevr}v ovo" av eTg sxtpvyoi, und Phaed. 115A
lafit er den Sokrates sagen : Star tj stfiaQfiivr] xaXfj

. . . i/it- ds vvv r}8rj xakst . . . <pafy av dvtjg xgayixog,

ahnlich Theaet. 169 C. In seinen spateren Schrif-

ten dagegen hat er das Wort vollberechtigt aufge-

nommen und zwar sowohl in deT Bedeutung von

Einzelschicksal als auch von Weltgesetz. Einzel-

schicksal ist es Polit. X 619C, wo die Seelen

sich ihr Lebenslos wahlen, Weltverhangnis
,
ge-

ihre Verkorperung fand (Rohde D*er griechische

Romany Leipzig 1900, 296. 299. 302ff. Kaerst
Gesch. d. hellen. Zeitalters, Leipzig 1909, II 1,

202), andererseits lfiste sie die TJberzengung

aas , dafi alles Geschehen nach starrer Natur-
notwendigkeit geschehe, daB der Mensch natur-

gemaB so handeln mtisse, wie es ihm vom Ein-

tritt ins Menschenleben an durch eine dunkle,

unbegreifliche und unerschutterliche Schicksals-

mafi dem der Kosmos entsteht und veTgeht, lOinacht von vornherein bestimmt sei: Menschen-

wenn der oberste Gott, der Steuennann des

Ganzen, das Ruder fahren lafit: Politikos 271 E.

Legg. X 904C. IX 873 C. Als selbstandiges

Wesen erhalt sie aber im Vergleich zu der Idee

der Weltseele bei Platon keine besondere Beach-

tung, er faBt sie als das Gesetz auf, nach dem sich

der Prozefi des Werdens vollzieht ; diese Auffas-

sung erkennen wir aus den zehn ei/iaouevoi H~
yot, die der Demiurg den Sternseelen iiber die

handeln und Weltgeschehen ist unabanderlich

gebunden an das Verhiingnis, das alles gleich

beherrseht. So gestaltet Zeno den Begriff der

i. fiir die folgenden Jahrhonderte und fend bei

der Unsicherheit und Inhaltslosigkeit des reli-

giosen Geftihls, das seine und die folgende Zeit be-

sonders kennzeichnete, grofien Anklang (s. Wend-
land Die hellenistisch-rdmische Kultur in ihren

Beziehungen zn Judentum und Christentnm in:

Natur des Weltganzen und des Menschen Tim. 20 Handbuch zum Nenen Testament I 2 1907, 60).

41 Dff. mitteilt. Danach zwingt die dvdyxrj

= meehanische Notwendigkeit die Seele in einen

Korper, die Seele selbst muB sich nach den ge-

gegebenen Gesetzen der Wandlung richten, was

wohl identiseh mit L erklart werden darf. My-

stiseh hat er dies in weiterer Form in dem
Mythos des Er Polit. X 619 Cff. zum Ausdruck

gebracht, wo das Schicksal (= drei Moiren) als

Folge (T&chter) der Notwendigkeit dargestellt

Nach ihm ist das Schicksal die alles bewegende

Kraft, identiseh mit nQovota und <pvais (Aet. Plac.

I 21 — Stob. I 5, 15. Theodor. Graec. Aff. Cur.

VI 14 p. 153 R.); dem religiosen Empfinden ent-

spricht er, indem er es mit Zeus identifiziert

oder es iiberhaupt als gottlicbes Urwesen be-

zeichnet (Epiph. prooem. adv.haeres. II 5 = Diels

Doxogr. 588, 18). Aber nicht nur die auBeren

Geschehnisse der Natur vollziehen sich gemafi

ist. Umschrieben findet sich der Begriff der L 30 dieses allwaltenden Gesetzes, sondern auch jede
i i_ j » . i j x •_ "ni J— ojon Jnr... TJC««„1.,4- Tnn-rxnrt'Vilirt'Via tronflliiTifT iof mit lliren PnltrAn nnn
durch die Adrasteia Phaedr. 248 C, dazu Hippolyt.

Philos. 10, 19 = Diels Doxogr. Graec. 569.

Spater hat man Platon die Gleichstellung von L
und tpvotg zugeschrieben (Porphyr. in Plat. remp.

p. 127, 36ff.), ebenso eine Scheidnng xar ovoiav

und xat' ivegysiav (Nemesius de nat. horn. c. 38

p. 753 M.), andere haben neben Spes Nemesis,

Amor und Occasio, auch Fortuna und Fata als

lugnerisehe Erflndungen des ,wahnwitzigen l Pla-

ton hingestellt (Paulin. epist. XVI 4).

Aristoteles hat sich nicht weiter auf den Be-

griff der L eingelassen, Bekannt war ihm das

Problem des Fatalismus, doch bedient er sich

hauptsachlich zu dessen Bezeictmung der Worte
dxovaiov, olkov, avdyxrj, fita, <pv<Jig und polemi-

siert ge^en diese Begriffe (besondeTs Nikom. VII

32ff.; Physik. II 196aff. VIII 254b. Hilde-
Lrand Aristoteles' Steltung zmn Determinismus

und Indeterminismus . Diss. Leipzig 1885. llff.

63. Zeller 113 2, 330ff. 587ff.). Bei der 50

Aufzahlung und Zerlegung der vier Ursachen:

vovg, tpvotg, dvdyxt], tujij hat er sie als Neben-

begriff der dvdyxr] untergeordnet : ii]v 6k slfiao-

ftitnjv ovx altlav fdv, roonov de ziva ahiag oufi-

fofjtjxora Jtoog tois tj}$ drdyxijg TSTay/Ltevoi; Aet.

plac. I 29, 2 = Stob. Eel. I 6, 17.

c)Die Stoiker. Wahrend bis auf Aristo-

teles der Begriff des Fatalismus nur eine neben-

menschliche Handlung ist mit ihren Folgen und

Ursachen nach ihm von vornherein bestimmt

{Diog. Laert. VII 1, 23. Dry off Ethik der al-

ien Stoa = Berl. Stud. f. cl. Phil. N. F. II

1897, 130, 2). Kleanthes stellt die e. in Gegen-

satz zur gOttlichen ngovoia und behauptet, was

nach der Vorsehung geschehe, geschehe auch ge-

maB des Verhangnisses , aber nicht umgekehrt

(Chalcid. in Plat. Tim. 20. v. Arnim a. O. S. 8.

40Dieterich Abraxas 75). Auf ihn geht der Satz

volentem ducunt fata, nolentem traliunt (Sen.

ep. 107, 10, u. a. Zeller III 2, 304), ferner das

Gebet an Zeus und an das Schicksal: ayov db

^ <5 Zev xal av y r) ^enQWfxsvr} \
otiov ?ro^'

vptv df.il StatETayuivog |
tog k'yo/uat y aoxvog •

j}v de ye fii] t}el(o \ xaxog ygvdfzevog, ovSkv fyttov

eipofiai (Sen. ep. 107, 10. Epictet. Man. c. 53.

Vettius Val. cat. codd. astr. V 2 p. 40 und 43, 19.

Brinkmann Kh. Mus. LX 630).

Einen richtigen Begriff von der altstoischen

Anschauung erhalten wir aus den Fragmented

die uns von Chrysipp erhalten sind; er gibt uns

ein klares Bild, wie eisern konsequent hier die

Lehre von der i, durch alle Einzelheiten des

menschlichen Lebens und des xoofiog durchdacht

ist und wie sie sich mit kleinen Abanderungen

durch die Mittel- und Popularstoa der Kaiserzeit

erhalten hat (v. Arnim a. O. S. Iff.). Nach ihm

ist ilaterie und Gott identiseh, Gott = I. sowohl
sachliche Bolle in der griechischen Philosophic ^„ ™ ,

spielte. trat er in den Vordergrund durch die 60 bewegendes als bewegtes Prinzrp (Plotin. tnnead.

politischen Ereignisse, besondere infolge der Taten III 1 , 2 p. 162 1IL), der Kosmos ist durch den

Alexanders. Wie er und die folgende Diadochen- in ihr immanenten gCttUchen Logos ein vernunl-

zeit alle bestehenden Werte rucksichtslos nach tiges Lebcwesen; dem Wesen nadi denBer Bich

eigenem Willen zurechtschlug und so die Men- i. als hauchartige SubstaM w»/«™l «««a

schen ohnmachtig einem willkiirlichen Geschick (Aet. I 28. Stob. I 5f 15. ^JO-J» DwU
unterwarf, so gewann einerseits die Idee die Doxogr. 323), odei als ^J*™*1* *gLT'
Oberhand, das ganze Weltregiment sei nur das hot, das selbst iniYeriilfleniarJKjfr lUim aUer

lanniaehe Spiel einer Gotfcheit, die in der Tyche Dinge in sich tragt, dahei aTM* Ufoi oxsepa-
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T««i oder Xtyoe ansQfianxdi genannt wird (Aet. bunden folgen mufi, ob er will oder nicht, am
I 7, 83 -as Plut. ep. I 7. Stob. I 1, 29 p. 37 W. besten aber daran tut, freiwillig der Notwendig-
— Diels Doxogr. 305ff. Zeller a. O. m 1* keit sich zu fugen, und an dem Wurfel, der so fal-

161ff.). Oder sie ist, um anderen Anschauungen len mufi, wie er geworfen wird (Plut. de Stoic.

gerecht zu werden, die Weltseele = ftia tig wv/rf repugn, c. 23, 1045 c. Hippolyt. philo^. 21, 2

Act navrog dtrjxovoa; Plotin. Ennead. LTI 1, 4, — Diels Doxogr. 571, 11. Stoic, vet. frg. II

nahergebracht als dsov vovg und Aiog Myog, 284. n. 975. v. Arnim a. O. 17), daher darf denn

Stoic, vett. frg. II 267 n. 928. 937. Um den eigentlich auch kein Vorwurf dem Menschen

Begriff des Gottlichen, Allgewaltigen anderweitig fiir sein Tun gemacht werden, Gellius VII 2, 5

:

fafibarer zu machen, setzt er sie mit anderen 10 fato putat omnia mov&ri et regi nee deelinari

Tolkstiimlichen Werten identiseh, charakteristi- tramcendique posse agmina fati et volumina,

scherweise mit lauter unfafibaren , wesenlosen peecata quoque hominum et delicto, non suseen-

gOttlichen Vorstellungen , so nennt er sie: aA*J- senda neque induemda sunt ipsis voluntatibus-

-ftsia, alzta, qpvotg. dvdyxt) nQomid-eig rag ersQag que eorum sed necessitaii euidam et instantiae

dvoftaotag, u>g inl xtfi am?}s ovaiag xaif IteQag quae oritur ex fato . . . et propterea Tiocentium

xal ezsQag smftoXdg. Dazu nennt Stob. a. a. O. poenas legibus inique constitittas , si homines
noch die Moiren Klotho, Lachesis und Atropos. ad malefieia non sponte vemunt, sed fato tret-

Ferner setzt er selbst und seine Schiiler sie mit huntur, vgl. Alex. Aphrod. c 26ff. und Stoic, vet.

Adrasteia und mit Zeus wesensgleich , Cornut. frg. II 284 n. 975. 984; zur ganzen Vorstellung

<; 13. Stob. I 5, 19. Euseb. a. O. XV 15, 6. 20 v. Arnim a. O. 13ff. Es ist nur mehr ein Spielen

Posnansky Nemesis und Adrasteia = Berl. mit Worten, wenn Chrysipp trotzdem den Begriff

Phil. Abh. V 2. 1890, 72ff. , \gl. auch 52. 56. des Moglichen und der tvxv aufrecht erhalt und ein

Zeller a. O. Ill 1* 161, ebenso mit evvoftla, %6 s<p f}fdv, was aus dem eigenen Trieb und Ent-
6ixtj , dfidvoia , dfti/jvr} , Philodem. de Piet. frg, schluB geschieht und nicht bloB unter dem Druck
<;. XII (Diels Doxogr. 545b). Der Tatigkeit nach der auBeren Einwirkungen, dem unbedingt Notwen-
ist sie der Causalnexus aller Dinge, die nlvr\otg digen, xaW eiptaQfievtjv geschehenden gegenuber-
affiwg ovvbzw xal xsxayfiivy (Theodor. de affect. stellt, Stoic, vet. frg. II p. 289f. n. 965. 970. 972.

VI 14 = Stoic, vet. trg. II p. 265 n. 916) oder 973. 979. Zeller a. a. O. Ill 1*, 167-169.
wie Cicero sagt ordo seriesqtte causa/rum, cum v. Arnim a. O. 13—15. Als Beweis dafur dient

causa causae nexa rem ex se gignat. ea est exZdiYandeidffyog loyogi jeder Satz muB entweder wahr
omnt aeternitate fluens Veritas sempiterna . . ex oder falsch sein, nachgewiesen an dem Beispiel

quo intellegitur, ut fatum sit non id, quod super- der Seeschlacht Alex. Aphrod. X, vgL Stoic, vet.

stitwse, sed id quod physice dicitur, causa frg. II 279ft., 959—964. 282ff. 974—1007. Ver-

aeterna rerum, cur et ea quae praeterierunt mutlich hat er seine ursprungliche starre Mei-

facta sint, et quae instant, fiani, et quae sequen- nung von der i. dvixr\xoq xal dvexfitaotog xal

tur, futura sint (de divin. I 55, 125f. ; vgl. Gellius xegtyevtjzixt] ditdvTOiv (Plut. de Stoic, rep. 46
VII 2, Iff). Selbst das Handeln der Gotter ist p. 1055 e) spater auf die Angriffe seineT Gegner
vollig dieser Urkraft unterworfen und nach ihm bin erst so modifiziert.

bestimmt (Stoic, vett. frg, II p. 266 n. 924 vgl. 919. Die Beweise seiner Anschauungen schopft er

922. 9231. Chrysipp hat auch die weitere Folge- 40 1. aus Dichterworten (Stoic, vet. frg. II 266.

rung nicht gescheut, dies auf das Menschenleben 925), 2. aus der Etymologie der Schicksalsbe-

in voiler Konsequenz auszusprecben, er ist so der zeichnungen (ebd. u. Diogenian bei Euseb. VI 8,

Vollender des Fatalismus geworden. Nicht wir, 1 p. 262ff), 3. aus derMantik. Letztere zeigt, dafi

sondern das Schicksal denkt und handelt in uns, nicht bloB die bedingenden Ursachen, sondern
wir sind an sich nur das, als was uns die Ur- auch die Folgen von vornherein bestimmt sind; be-

kraft gescbaffen hat. Dieser Gedanke war von sonders beweisen dies die Orakelsprtiche. Gewisse
so ungeheurer Tragweite, daB er in seiner letzten von Gott besonders begnadete Menschen kennen
Konsequenz alle bestehenden sittlichen und po- das, was kommen wird, aber so unerschiitterHch

litiscben Werte umstflrzen muBte. Chrysipp hat fest ist die e

.

, dafi selbst einer , der das Ver-

sich nicht gescheut, ihn trotzdem auszusprecben: 50 hangte weiB. ihm doch nicht entrinnen kann:
der Mensch steht in dem gewaltigen Weltmecha- Beispiel das Orakel an Laios: Stoic, vet. frg. II

niamus vOllig willenlos und gebunden da. Jede 270—272. 939—944. Eine Bestimmung der I.

Handlung ist eine naturgesetzliche conditio sine in der Geburtsstunde nach astrologischen An-
qua non, die ganze Reihe der unmittelbaren und schauungen kennt weder Chrysipp noch Zenon,
mittelbaren Ursachen ist scharf vorherbestimmt

;

nach ihnen ist es eben das naturnotwendige Ge-
diese rixiert eben das Schicksal zur Erreichung schehengemaB dem unverbrucblichen Causahiexus,
seiner Ziele, also ist jede Seele und ihre Hand- das allein das Prinzip derselben, das mit Zeus,
lungsweise gebunden durch Naturnotwendigkeit Apollon (vgl. Barth Die StoaS, Stuttgart, 1908,
Selbst Gesetze, Strafen, einzelne Ermahnungen, 58ff.) identiseh ist, veranlafit, kennt und durch
Kunste, Gesundheit, Krankheit und Genesung, Lob, 60 seine Seher den Menschen mitteilt.

Tadel sind im Voraus schon festgelegt gewesen, Unterdessen wurden die Griechen mit dem in
Chalc. ad Plat. Tim. c. 160f. Darin liegt aber, Babylon aufgewachsenen astrologischen Fatalis-

da ja letztere gottliche Kraft durchrieselt, Ver- mus bekannt (Kroll Aas der Gesch. d. Astrol.
nanft, mithin ist der wahrhaft frei, der seinen = Neue Jahrb. VII (1901) 561 f.), und es ist be-
Willen mit dem Walten derselben vOllig identi- greiflich, daB er bei den Stoikern nachhaltigen
fiziert , der nur noch das Venronftige wollen Anklang fand. Die Lehre von der absoluten Sym-
kann: der Weise. Typisch veranschaulicht er diese patbie im Weltganzen fand in der babylonischen
Idee an dem Hand, der an einen Wagen ge- Lehre, daB alle irdischen Vorgange kraft einer
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untruglichen WeltveTnunft auf das engste mit

dem Wandel und dem gegenseitigen Yerhaltnis

der Sterne zusammenhangen , ihre voile Bestati-

gung. Wer von ihnen zuerst den Sternenglauben

mit den Lenten der i. in Einklang gebracht hat,

lafit sich nicht erweisen, aber bereits vor Pa-

naitios mussen stoische und astrologische Ideen

verschmolzen und mit den moralischen und so-

zialen Verhaltnissen in Zusammenhang gebracht

worden sein. Deim Chrysipp verwertete bereits

chaldaische Lehren (Bouche-Leclercq L'astro-

logie grecque, Paris 1899, 3S), und Karneades

wies bereits die Astrologie zuriick, ebenso mit

Griinden des Karneades Panaitios (Schmekcl
Die Philos. der mittl. Stoa, Berlin 1892 320ff.).

Poseidonios nimmt sie dagegen vollberechtigt in

die stoische Theologie auf und verteidigt die ab-

solute Sympathie zwischen Himmel und Erde

{Schmekel a. 0. 244ff. 246. Barth a. 0. 60).

Aber sein Schicksalsbegriff ist bereits anders ge-

stellt; wahrend fur Chrysipp und Zeno Schicksal,

Yorsehung, Gott und Materie voilig identisch sind,

trennt er und stellt folgende Reihe auf: Zeus —
Natur (Materie) — Schicksal (Aet. Plac. I 28

= Die Is Doxogr. 323). Wir haben hier also die

Trennung von dem altstoischen Prinzip der be-

seelten Materie und Unterstellung der I unter

ein hoheres Wesen. Jede Mantik ist daher zuerst

abhangig von Gott, dann vora Schicksal, dann

von naturlichen Dingen (Cic. de divin. I 55, 125).

Das ewige Schicksalsgesetz ist in seinem Wesen

die Verkniipfung von Ursache und Wirkung, im
Menschen durchschaut es der freie gottliche Geist,

sieht in ihm die Keime und die aus denselben

entstehenden kunftigeu Handlungen liegen (Cic.

a. 0. 126ff. Wachsmuth Die Ansichten der

Stoiker iiber Mantik und Damonen, Berlin 1860,

I8ff.). Er zeigt in der Astrologie das Wesen der

i. in konkreter Gestalt. Die Lehre selbst ist filr

uns in ihrer urspriinglichen Fassung allerdings

verloren. Wir konnen sie aber aus den Nach-

wirkungen auf die spateren, besonders auf Mani-

lius rekonstruieren (Boll Studien iiber Claudias

Ptolemaeus, Jahrb. f. klass. Phil. SuppL-Bd. XXI
221 und Die Erforschung der antiken Astrologie,

Nene Jahrb. f. d. klass. Altert. XXI 1908, 107).

In den folgenden Jahrhunderten sind k. und

Astrologie, die Lehre von dem Geschehen nach

dem starren Gesetze einer unentrinnbaren Schick -

salsmacht und die tjberzeugung , eine magische

Gewalt verknupfe alles irdische Werden und Ver-

gehen mit dem Gang der Planeten, eng verbun-

den, vgl. Sen. cons, ad Marc. 18 ex horum [quin-

que siderum] levissimis motibus foriunae po-

puhrum dependent, de provid. 5: fata nos du-

cunt et quantum euique restet, prima nascen-

tium hora disposuit. Weitere Belege Bouche-
Leclercq a. 0. 552, 3f. Dabei bleibt auch den

Stoikern der Kaiserzeit Gottheit und Schicksal

im Grunde wesensgleich , Sen. nat. quaest. II

45 sagt von Iuppiter: cui women omne convenit.

vis ilium, fatum voeare? non errabis, hie est, ex

quo suspensa sunt omnia , ex quo sunt omnes
causae causarum. vis ilium providentiam dicer-e?

recte dices . ... vis ilium naturam voeare? non
peccabis . ... vis ilium voeare mundum? non
falleris, vgL de provid. c. 5 und Corautue epidr.

c. 13. In dieser jftngeren Bichtung hebt sich

besonders scharf ab der Begriff des grofien Welt^
fatums , das in ewiger Wiederkehr aller Dinge-

sich vollzieht. Wie eine Kette sehlieBen sich

Ursachen und Wirkungen nach demselben Gesetze-

immer wieder gleichartig ineinander, so wie e&

schon einmal in Erscheinung trat. Menschenlebert

und historische Prozesse sind mithin nur vor-

tibergehende Modifikationen des. Urgeistes, der

Ursubstanz, Sen. Consol. ad Marciam XXYI 4.

10 M. Aurel. eig kavtov VH 49. IX 38. Kacrst a. O.
159f. 163. Der Weise denkt daher sich immer
als Teil zf

t
g ov/LtJidoije ovatag . . . xai zfjg stuag-

tiSvijs, fys nooxov si usgo$ (Marc. Aurel. a. 0.

Y 24). Die heitere Euhe des tJberwinders he-

gliickt den, der so sein Gesehick als avo>&sv

ex twv TZQEofivzdjcov airtMv ovyxkay&oiiEvov tragen

kann fders. Y 8), man mu6 es tragen, wie die

Verordnungen eines Arztes (ebd.), ist auch manch
bitteres Tranklein dabei, so bringt es doch Ge-

20sundheit, namlich Euhe des Gemiites.

Wir erkennen die Idee von der L = Kausa-

litatsgesetz bei vielen andern Schiiftstellern, die^

obwohl auBerhalb der Stoa stehend, doch stark

stoisch gefarbte Weltanschauungen tragen, z. B.

nennt sie Philon: axolovftia xat dvakoyia iw ovu-

tt&vtcov EiQfiov e%ovaa ddtdlvTov s= de mutat. nom.

135 W. Alles ist abhangig vom Steuermann de&

Weltalls, dem gfittlichen Logos, daher bleibt der

Menschen Handeln fur Gluck und Unglfick an sich

30 ohne Belang, de Cherub. 341f. Quod deus sit im-

mutabilis. 177. Gegen den Begriff der L als

Sternenschicksal zieht er allerdings mit Grun-

den des Karneades ins Feld : de provid. 77—88.

Wendland Philos Schrift iiber die Yorsehung,

Berlin 1892, 24ff. — Die Weltordnung heifitals-

unentrinnbare Notwendigkeit: to zijg etfiagptsvtjg

avayxaiov bei Dion Prus. or. II 78, sie wird mit

xvjr\ und n£HQQ}usvov gleichgesetzt von Alciphr.

I 25, ebenso setzt nach atoischem Muster sie der

40Yerfasser der Schrift neol xoopov c. 7 identisch

mit Zeus — dvdyxt} — xejipayuhtj — poloa — ve-

uEotg — 'Adgdozeia — aha (Cape lie Die Schrift

von der Welt, N. Jahrb. YIII 1905, 560) und
Pausanias YIII 21, 2 mit dvayxr\ = mxoaiusvr).

— Auch in die Religion der Jaden ist sie ein-

gedrungen, so berichtet uns Josephus ant. Iud.

XIII 5, 9. XVIII 18, daB die Pharisaer das

Walten der H. teilweise, die Essener aber sie als

Herrin aller Dinge anerkannt hatten, wahrend

50 die Sadduzaer sie zuriickwiesen.' Dies ist wohl

mit Bousset (Die Religion des Judentums, Ber-

lin 1906, 533) als Fremdgut d. h. stoischer Im-

port zu betrachteu.

4. Astrologische Auffassung: Heimar-
mene = Sternenschicksal. Neben dem Ein-

fluB, den die Stoiker auf die Weltanschauung der

Gebildeten hatten, trug aber die Znnft der Chal-

daer den Glauben ans Schicksal praktisch in

weite Volksschichten in Hellas und Rom ein und

60 machte ein ertragliches Handwerk aus dem, was

im Orient dariiber geschaffen worden war. Das

Werden und Festwachsen derselben in der alten

Kultur ist zum groBen Teil der indirekten Pro-

paganda zuzuschreiben , die die Lehre von der

stoischen i. fur sie bildete. Wie wm die Stoiker

als alleinigen Nutzen der Mantik im letzten

Grande die mierBchttfcterik%« Jtohe gegen alles

Koramende im Bewufltsein, da6 es unbedingt so

kommen mofi (Cic. de div. II 8), priesen, so

hatten eigentlich die Astrologen fur ihre Kunst

kein andere3 Moment zu betonen, da ja das Walten

des Schicksals mit unverbruchlicher Naturnot-

wendigkeit sich aus den Gestirnen ablesen lieB.

So erklart Yettius Yalens als groBten Yorteil,

den man aus der Kenntnis der e. gewinnen kann,

^afi man mit heiterer Ruhe der Zukunft ent-

^egengeht und dem Schweben zwischen der Gottin

Tv%rj und ikjitg enthoben ist, V6 = cat. codd. 1

astrol. V 2 p. 30, 3ff.: ol dk nsoi ryv tcdv ^eA-

Xovxcov utQoyvcaatv xal xrjv dlfj&etav doxoXq&ev-

zeg adovXayayrjzov xal sUvftioav zrjv yfvzjp «zn-

odfjsvoi xaratpoovovoi fihv zfj$ ti>jC*)S, ov sigog-

xagrsQovai de iXjildi, xov Si ddvarov ov <po-

fiovrrat, dxaQa^cog dh didyovoi, TtQoysyvjuvaxorsg

ttjv y>vxhv ftaooaleav kcu ovxe /j,ijv im xotg dya-

$otg dydXXovxai ovxs sjiI xolg cpavloig ra^etvovvrai,

dgxovvxai bk xotg aaoovot. Sie haschen nicht nach

TJmnOglichem, sondern tragen das Yerhiingte als 20

unerschiitterliche Soldaten der £., vgl. YI 9 = a.

a. O. 40, 33ff. 41, 11 ovdstg ZXevftegog, navxeg de

dovloi xrfi duaQfdvtjg. Der Astrologe tragt ohne

Murren sein Schicksal, wie ein Sklave die Lamien

seines Herrn (ebd. 51, 7ff.). Weder Geburt noch

Opfer wird die Befehle der letzteren umstimmen.

Dieselbe Anschauung vom Nutzen der Astrologie

vertritt Ptolemaios Tetrab. ed. Melanchthon Basel

1551 p. 11.

Wahrend aber bei den Stoikern die Astro- 30

logie nur ein Teil der Mantik ist und als sol-

cher nur als eine Stiitze zum Beweis einer alldurch-

flutenden Schicksalsmacht dient, ist fur die Astro-

logen dieselbe vollig identisch mit dem Walten

der Sterne: Der Nebenbegriff wird zum Haupt-

begriff erhoben und geht in ihm auf; so kommt
«a, daB man unter L vollig dasselbe verstand

wie unter dem Begriff der Astrologie.

So ist in der hermetischen und astrologischen

Literatur unter H. stets das Wirken der Planeten 40

verstanden : Lyd. de mens. IY 7 p. 70 Wiinsch.

Suid. a. 0. s. — yeveaig. Reitzenstein Poi-

mandres, Leipzig 1904, 46. 51. 113; ebenso bei

den Gnostikern, Clem. v. Alex. Exc. ex Theod. 78

= opp. Ill S. 453 Dind. Pistis Sophia c. 13, 16ff. 21

u. 0. Von anderen will ich noch nennen : Orig. Phi-

loc. XXXDZ p. 187 Rob. £. = x<ov nXavcouivcov

Aaxegcoy invxXoxi} jiQog tovg h tc3 ^oydiaxw.

Fur die Astrologen genugt es, auf die oben ge-

nannten Stellen aus Yalens und Ptolemaios bin- 50

2uweisen. Hierbei erleidet nun der Begriff der

€. folgende weitere Unterscheidungen : Sie deckt

sich an sich mit der Bahn der Planeten und der

Herrschaft, die dieselben auf die irdische Atmo-

sphare ausuben. Gott ist dabei vollig ausge-

schaltet, er hat die Eegierung, ebenso wie auch

die anderen G&tter, vollig den Gestirnen uber-

tragen; die I ist an sich kein personliches Wesen,

sondern eben das Gesetz, nach dem die avfindfata

oXoiv Sternenlauf und irdische Yerhaltnisse in 60

Zusammenhang bringt. Danacb steht alles un-

entrinnbar unter der i. der Planeten : das Leben

jedes einzelnen Menschen, Leib und Seele, Ge-

sundheit und Willensentscheidungen, Altersstufen,

sowie das Werden und Leben der einzelnen Yol-

kert ja selbat eines Tempels, einer Stadt, Schiffes

usw. Die Konjunktur nift ohne Unterbrechung

stets neue Wirkungen hervor. Wie ein

dem flfissigen Wachs seinBildnis gibt, so giht die

Konstellation dem Menschen, wenn er das Lieht

der Welt erblickt, sein Schicksal, Sen. Consol. ad

Marciam 18, 3. Iuven. YD! 194. Tac. ann. YI
22. Yett. Yal. a. 0. 52. Gregor. Nyss. p. 148M.
Firm. Mat. 18, Iff. 9, Iff. Augustin. de civ.

dei Y 1 u. a. Konsequenterweise war mithin

jedes Zwischenwirken einer anderen Macht aus-

geschlossen, so hatte Zenon und Chrysipp die Per-

sonlichkeit eines Gottes geleugnet , Opfer und,

Gebet an sich verworfen, und es hat nach diesen

eine Reihe von Mannern, die der Lehre von der

i. anhingen, ein Zwischengreifen der YolksgOtter

in das starre Raderwerk des Gestirnverhangnisses

fiir Aberwitz gehalten. Gott und Mensch stehen

vollig machtlos dem Schicksal gegeniiber, das

eben durchans identisch mit dem mechanischen

Naturgesetz ist. Die Gedanken, die wir bereits

bei Moschion Teleph. (frg. 2 p. 631 N.). Isocrat.

X 52 ausgesprochen finden, sind besonders stark

im 1. Jhdt. n. Chr. hervorgetreten. Tiberias

vernachlassigt so den heimischen Gfitterkult in

dem BewuBtsein, daB alles dem Fatum unter-

worfen ist (Suet. Tib. 69). Man fagt sich in

das allraachtige Gesetz, achtet es, betet es aber

nicht an und opfert ihm nicht, Sen. nat. quaest.

II 35 ; ep. 70. Yett. Yal. a. O. 30. 51, 8ff. Lucia*.

Iupp. conf. 5. Mas. Tyr. XI 4ff. 5. Al. Aphr.

20 S. 196, 26 Br. Lilian von Halic. a. O. 333.

Dazu Cumont Les religions orientales dans le

paganisme Romain, Paris 1906, 218. 316, 46.

Helm Lukian u. Menipp, Leipzig 1906, 121.

Wie ein Schauspieler bald die Rolle eines Konigs,

bald eines Bettlers spielt, bald eines Gottes oder

simplen Bauern, so sollen wir uns in die uns

vom Schicksal gegebenen Rollen fiigen (Yett. Yal.

a. O. 30, vgl. Epictet XVII).

5. Schicksal und Gottheit. Neben dieser

Vorstelhmg einer dunkeln allgewaltigen Schicksals-

macht lief durch die Jahrhunderte hindurch eine

Abart, die wir von Moira schon bei Homer finden,

die von i. aber umgepragt wurde durch Chry-

sipp. Er hat nicht so rigoros wie Zenon mit den

bestehenden Anschauungen von den GtJttern und

ihren Kulten gebrochen, sondern das Zugestand-

nis gemacht, es gibt Einzelgottheiten, die aller*

dings nm nach dem grofien Weltgesetz in die irdi-

schen Verhaltnisse eingreifen konnen. Sie wissen

das Kommende, denn sie kennen die Verkniipfung

von Ursache und Wirkung und sie zeigen dies den

Menschen durch Vorzeichen an, so daB man ihren

Willen daraus erkennen und sie bestimmen kann,

die Drohungen zuriickzunehmen ; dies geschieht

aber nicht gegen die i., sondern dem Schicksal

gemafi (Cic. de div. II 63, 130. Sen. nat. quaest.

H 38, 2. Wachsmuth a. O. 26). Wahrend bei

ihm aber an sich Getter und Schicksal sich decken,

stellt Poseidonios die Dreiteilung Zeus — Natur—
Schicksal auf. Dies bedeutete einen Bruch mit den

konsequent durchgefuhrten altstoischen Ideen und

gab nun zu den mannigfaltigsten Schiebungen

AnlaB. Davon sei erwahnt: Gott steht fern der

£., ebenso die gottahnliche Seele. Es beherrscht

dieselbe also nur den Eosmos und die Materie. Sie

ist dann aber nicht mehr die nvevpaxtxri ovaia

als Urprinzip, sondern von der Gottheit bestimm-

tes, unter ihr mechanisch waltendes Natnrgesetz.

Wir sehen bier Platonische Anschauungea (vgl. die
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sifiaQ(*£voi X6yot Tim. 41 E) mit stoischen verbunden.
Statt zu der Gottheit greift man auch zu dem in

dieser Zeit beliebten abstrakten Begriffe und
stellt entweder die Dreiteihing jtgdvota — dvdyxrj

— s. auf, wobei eines aus dem andern hervor-

geht, die nqovota aber alles in sich faBt (Stob. I 5,

16 p. 79 W.), oder man trennt vovg — or}fj,iovQyog

— i. (Herm. Trism. I 9. S. 4 P. Dieterich
Abraxas 75). Dazu saugen diese Ideen noch die

chaldaischen Schicksalslehren auf, die mit der

Drehung des gestirnten Himmels verkniipft sind,

so daB die e. als Werk von Damonen betrachtet

wird, die teils auf Befehl Gottes, toils gegen ihn

die Herrschaft iiber den xoapog sich angeeignet

haben. Diese Vennengung begegnet uns besonders

in der Lehre der Hermetiker (Stob. I 5, 14 p. 77 W.
und 16 p. 79 W. Herm. Trism. a. 0. und c 12

S. 102& Lyd. de mens. IV 7 p. 70 Wiinsch.

Reitzenstein a. 0. 51ff.), der Valentinianer

(Em. ex Theod. a. 0. 451, 69ff.), der Peraten (Hip-

polyt. ret', baer. V 16, 188ff. D.-S.), der spateren

Gnostiker (in der Pistis Sophia wird allenthalben

darauf angespielt, vgl. Anz Ursprung des Gno-

sticismus — Texte u. Unters. z. Gesch. d. altcbr.

Lit. XV 45), ferner in der Lehre des Mithras

{Cum on t Mithras I 18, 2. 86ff., ferner 294. 296)

und in einer Reihe von Geheimkulten (z. B. der

Isis, s. u.), Zu vergloichen ist auch der erste Ber-

liner Zauberpapyrus (Part hey Abb. Akad. Berl.

1865, 126 Z. 216. Eeitzenstein 78): vmodom-
aov fiov Jigog Ttaaav vstsqoyjiv i$ovoiag

}
dai/iiovog,

d-govov, stpiagfiEVtjg ' veil xvqis, ozt Emxakovpal
GOV TO XQV71XQV OVOflO. TO dlfjXOV 0.710 XOV 0XBQ8-

tofiazog im xqv yfjv, Auch die Christen der spa-

teren Zeit waren der L in ahnliehem Sinne zu-

getan, sie gingen sogar soweit, Christus als

SchCpfung der Sterne hinzustellen, Orig. philoc.

XXXIII p. 188 Rob. Ainbrosiaster erwahnt Chri-

sten, die behaupteten, Christus habe sich in

seiner ganzen Tatigkeit nach dem Fatum (= ars

matheseos) gerichtet, a. 0. S. 2358. Cumont
Revue d'hist. et de lit. rel. re. VIII 435f.

6. Irdische und himmlische Heimar-
mene. Daneben fand aber auch eine andere Auf-

fassung der L Anklang. Aristoteles hatte die

beiden Welten uber und unter dem Monde ge-

schieden, das Reich des Fixsternhimmels und der

Planeten Ton dem Reich der yheats und <pdoQ<x.

(Spatere schoben ihm die Gleichsetzung der i,

mit dem Lauf der Gestirne zu: So der Platoniker

Attikus bei Euseb. praep. evang. XV 12, 2).

Dies hatte Xenokrates zn einer an sich schon

gegebenen Dreiteilung erweitert, Fixsternhinrmel,

Planetenwelt und Welt unter dem Monde, und
als Huterin soil er jedem der Gebiete eine der

Moiren zugewiesen haben (Sext. Emp. adv. math,

VLI 149. Heinz e Xenokrates 75ff. Ps.-Plutarch

de fato p. 568 E schreibt diese Dreiteilung des

Weltraums an die Moiren Platon zu, ebenso Chal-

cidius in Tim. c. 144 p. 203 W. und Proclus

in Plat remp. p. 50 Sch.). In diesem Sinne

scheiden nun die spateren Astrologen eine -dsta

nnd qwmxtj i. , erstere herrscht in der Bahn
der Gestirne, sie ist von unabanderlicher Natur-

notwendigkeit und unverruckbar , letztere unter

dem Monde, diese aber ist wandelbar, und zwar
kann sie der menschliche Will© zerreiBen. Trotz-

dem aber besteht zwischen beiden eine Verbin-

dnng: die L der Sterne wirkt auf die irdiachea

Dinge, trifft aber dort Wideret&nde, anf die si*

zwar ihren EinfluB ausnben kann, aber nicht mit
naturnotwendiger Folge ausubt Besonders aus-

gesponnen ist diese Ansicht von Ptolemaios in
den Tetrabibl. p. llff., der hierbei peripatetiache

Grundlagen beniitzt, Boll N. Jahrb. f. klass.

Phil. Suppl. XXI 158ff. Ebenso spricht sick

Alex. Aphrod. aus c. 6 S. 169ff. Br.
T
der jedoch

10 besonders scharf die Willensfreiheit betont. Wer
z. B. sinnlich veranlagt ist, mufite nach dem
Fatum entnervt werden, doch kann ihn davor
EinfluB besserer Memschen bewahren und so da&

Fatum brechen. Daher sind auch die Irrttimer der

Seher zu erklaren, sie konnen nicht wissen, ob
sich in dieser Hinsicht alles nach Natur und Fa-
tum vollzieht. Auf die i . &eta spielt auch Chal-

cidius an, wenn er von der felix necessitas per-

petuae beatitudmis der Sterne spricht: in Tim.
20 c. 160 und c. 177.

7. Heimarmene = Materie. Als letzte

Phase des Bedeutungswechsels ist die Gleich-

setzung e. = <pvats zu betrachten. Dies ist spe-

ziell neuplatonische Anschauung. So sagt Iam-
blich in dem Brief an Sopater (Stob. I 5, 18

p. 81 W.) rtfs Sk rifiaQptivr)*; ovoia av^naoa soxiv iv

xrj <pvoet ' q?vOiv ds Xtyat tijv d/^gtaxov ahtav zov

xoofiov xai dxcoQtaxcog zieQie%ovoav zag oXag ai-

xtag xrjg ysvioEwg , 00a yrcogiox&g a! xqsixtove^

30 ovoiat xal diaxoaf.trjoetg ovredr}<paotv iv iavwig.

Hier ist also der Ort, wo die f. ihre Wirkung
ausubt, die Sinnenwelt, sie selbst ist das Wirken
der niederen kosmischen Krafte auf die Seele^

Natur oder Materie decken sich mit dem Schick-

sal (ebenso de myster. 8, 7. Zeller a. 0. Ill

2 a
, 70S). In dieser Ideenfolge identifiziert auch

Porphyr. in Plat. remp. p. 273 b die Platonischen

duaQfihoi Xoyot mit (pvoig, und Proclus in Tim.

41Ep. 323Bff. u. 0. Zeller III 2% 813. Kroll
40 De oraculis Chaldaicis = Bresl. Phil. Abh. VII 4&L

50, wo Kroll auf Psell. 1145e fit} avvavgrjoflg

xrjv et/^aQfi£vt}v verweist und es wohl richtig mit

noli augere corporis in te dominationem interpre-

tiert, d. h. mit dem irdischen Leib und der KGrper-

welt, der die Seeie gemafi dem Gesetz der Ananke
einmal in jeder Weltperiode angehCren mufi.

Uber dem Ganzen steht als Steuermann, Feld-

herr, Konig und wie die Vergleiche alle hei6en r

Gott: tisqI xooftov c. 7, ahnlich Chalcid. in

50 Tim. c. 188 summits deus iubet , secundus or-

dinate tertiiis intimat. animae vero lege aguni.

Die Sterne sind nicht mehr die Schopfer de&

menschlichen Schicksals, sondern sie zeigen dies

nur als geheime Gottesschrift an ; die Seele ateht

nicht von vornherein willenlos unter dem Fatum r

sondern jede einzelne wahlt sich freiwillig vor

dem Eintritt ins Leben ihr kommendes Lebens-

los, das sie dann aber tragen muB (Bonche-
Leclercq a. O. 603; ahnliche Ansicht Ton der

60 Stellung der Sterne als geheime gGttliche Schrift

der Zukunft ebd. 614).

8. Die verschiedenen ErlOserlehren^

wie man der H. entgehen kann. Demnach
vollzieht sich das Wirken der L rein antomatisch

als Gesetz, so wie es von dem WettMhOpfer auf-

gestellt worde. Die Menschen haben ihm willen-

los Folge m leisten nnd sich mrjdarl
keit abzafinden, sich gegen d« ftttemi
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zn konnen. Daneben aber greift gleiehzeitig der Ge-

danke weit in der Stimmung der Jahrfaunderte

Plate, daB es doch mOglich sei, dies Fatum in

seinem Walten zu hemmen, zu schwaehen oder

uberhaupt zu beseitigen. Die Sehnsucht, seinem

Druck sich zu entziehen, zeitigt mannigfache

Auswuchse, die, einmal zagend ausgesprochen,

allmahlich zu festen Theorien erharten. Wir

konnen dabei drei groBe Gruppen sondern, in

denen auf verschiedene Form eine Losung der 10

Frage gefunden wurde:

a) rein philosophisch ging man auf alte

Lehrsatze vom Wesen der Seele zurtick, wonach

dieselbe ihrer Natur nach gOttlich und an sich

frei sein mufite. Da nun Gott Tiber dem Schick-

sal stand oder gleichbedeutend mit Schicksal war,

so konnte die mit ihm wesensalmliche Seele nicht

vollig in dem Zwang der Materie und des darin

obwaltenden Naturgesetzes verstrickt sein. Die

Stoiker haben sich mit diesem Problem der 20

Willensfreiheit besonders miihsam abqualen miis-

sen, aber entsprechend ihren ganzen Anschauungen

vom Wesen und Walten dgs Schicksals nur halbe,

nicht befriedigende Satze erzielen konnen. Denn

sie konnten den Menschen nicht uber das Schick-

sal herausstellen und in all seinen Handlungen

wirklich aus sich selbst heTaus frei erklaren.

Dagegen findet naturgemaB weit mehr Anklang

die Umformung der Schicksalsidee dahin, daB

an sich nur der Korper unter dem Druck des 30

Verhangnisses steht, wahrend die Seele ihrer

Natur nach uber es vOllig erhaben ist. Dadurch

nun, daB sie gerade das Walten des Verhang-

nisses erkennt, entrhmt sie ihm und wird, trotz-

dem der sie umschliefiende KOrper darunter steht,

stets ihre gottliche Freiheit aufrecht erhalten.

Dies hatte bereits im Gegensatze zu Chrysipp Po^

seidonios scharfer betont, wir frnden sodann die Idee

bei Manilius (H 390. 407) und bei Valens (cod.

astr. V 2 p. 49, 85ffM er stiitzt sich auf Orpheus ; 40

denn dieser habe behauptet, daB wir in Bezug

auf die Seele unsterblich sind und gottgleich

handeln; stirbt man dem Korper ab, so ist

man der i. enthoben). Letzterer wendet dies

auf die Astrologie an und schopft aus ihr die

Kenntnis des Loses, das dem Kerper beschieden

ist. Dadurch wird die Seele jeder vergeblichen

Bestrebung nach aufierem Gluck enthoben und

so wahrhaft frei (a. O. S. 40, 33ff. 51, 7ff.), und

darum sind nur diejenigen wirklich Sovlot zi^g 50

eipaQ/uivrjg , die keine Kenntnis der Stemkunst

haben. Hier ist Valens selbst der Prophet, der den

Menschen in hochtrabenden Worten seine Lehre

verkundet; ebenso ist von Kritodemos [ogaoig

= Cat. Codd. astr. I 79) die Lfisung von der I.

durch die Kenntnis seiner Lehre von der Bewegung

der Gestirne versprochen worden. Doch geraten

wir hier bereits in mystisch religiose Ideen, wo-

bei der Astrologe der Priester der zur Religion er-

starrten Sternkunde ist, wie er es bis ins Mittel- 60

alter und die Neuzeit hinein geblieben ist, ohne

daB auf eine weitere selbstandige philosophische

LOsnng der Frage eingegangen wird. Dies wurde

besonders von den Nenplatonikern berucksichtigt

nnd auch von den Christen aufgenommen. Dem-
nach steht alles KOrperliche, Krankheit, Axmut,

Reichtum, Klima, Hitze, Kalte, Begen nsw. nnter

dem EinfluB des Fatum, nicht aber unser Wille.

Es ist uns gegeben, das Fatum zu erkennen, der

EntschluB und der Anfang einer Handlung steht

bei uns, ebenso die Mflglicbkeit, die Folgen der-

selben zu iiberschauen, die Folgen selbst aber

stehen vOllig unter demselben. Nun ist aber die

stumpfe Menge nicht in der Lage, klar die Ge-

setze des Verhangnisses zu iiberschauen, nnd steht

unter demselben und eriullt das Verhangnis, wah-

rend der Weise im Hinblick auf das Walten der

Gottbeit das Wesen der L durchschaut und frei

davon handeln kann (Plotin. Ennead. Ill 1. 10 u.

n 3, 9. Zeller a. O. Ill 2 3, 560. 585. Iambi,

de myst. 5, 18. 8, 7. Firm. Matern. I 9, 3f£ p. 29

Kr. Hermipp. s. de astrol. I c. 7 p. 10 Kr. Proel.

in Tim. p. 321 A. 323E. 314D. Kroll Deorac.

chald. 54. Zeller a. O. 811ff. Chalcid. in Tim.

c. 152. Hicrocl. = Phot. codd. 251 p. 463b 10.

Zeller a. O. 787). Demnach steht fBr den

Weisen nur der Leib (Gesmidheit, Leben, Tod)

unter dem Fatum, die Seele selbst wird dadurch,

dafi sie sich den Einwirkungen des Leibes ent-

zieht, geklilrt und frei von der e.

b) Fur das Volk sind solche Lehren ein magerer

Trost, es verlangt nach mystisch-religiosen
Deutungen. Und es begegnen uns eine Menge

von ErlOsertheorien . die sich besonders mit der

Aufhebung des Schicksalsdruckes beschaftigt und

weiten Anklang gefunden haben. Hierbei spielen

nun saintliche Deutungen, die im Laufe der Zei-

ten die §. bekommen hat, eine besondere Rolle,

hauptsachlich aber wird dieselbe dabei als et-

was aufierhalb der Gottheit, ihr feindlich Gegen-

uberstehendes gedacht. Am wichtigsten ist die

Eolle gewesen, die die i. als Walten der Stern

-

machte gespielt hat, die als furchtbare Tyrannen

aufgefafit werden, da sie im Gegensatz zu der gut

gedachten SchOpfung Gottes die Menschen zum

Abfall von ihm zu bringen suchen. Im Orient,

wo diese Lehren herangereift waren und die

weiteste Verbreitung gefunden hatten, sind auch

die Ideen aufgewachsen, wie man von dem Ver-

hangnis befreit werden kann, sic haben dann

im Abendland mit bestehenden religiOsen Kulten

und philosophischen Theorien sich zu den phan-

tastischen religiosen Ideen verschmolzen, die als

Gegenmachte das sinkende Heidentum mit neuer

Kraft zu durchfluten versuchten. Zuerst soil der

Prophet Bitys eine Lehre verkundet haben, wie

auserwahlte Menschen der L entrinnen und zu

der iiber ihr wohnenden Gottheit gelangen k5nn-

ten. Er hat seine Lehre ausgesprochen unter

einer Welt, die unter dem Alp des Gestirnfata-

lismus stand; im Mittelpunkt steht die Lehre vom
"Av&QWTiog. (Die spateren Schriftsteller — Iambi,

de myster. VLTI 4. Zosim. nsgl ogydvtov xal xa-

fj,iva>v yvfjota vjzoftv^ftaza tibqi zov to oxotyriov

— Berth elot Collection des Alchimistes Grecs

I 228ff., Paris 1888 stellen sie mit der herme-

tischen Literatur auf eine Stufe. Danach versetzt

ihn und die ganze Lehre Reitzenstein [Poi-

mandres 107] nach Agypten, wahrend Bousset
[GrOttinger Anzeiger 1905, 699ff.] nachweist, daB

die Lehre selbst nicht in Agypten, sondern wohl

im Zweistromland entstanden ist, von wo aus sie

vonBitys vermutlichnach Agypten gebracht wurde.)

Daneben wird als Verkonder der Lehre von Zosimns

Zoroasternnd der onauffindbare Nikotheos genannt
Welche Form nun diese Lehre vom Uenschensohn
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und Ton der Erltteung der H. hatte, laBt sicli in

der ursprungUchen Fassung nicht mehr fest-

stellen. Sie ist sehr bald Mischungen mit grie-

chischen Kulten eingegangen, so mit dem Attiskult

(Bousset a. 0. 698), mit der Lehre vom Hermes
und ist spater von da aus auf die gnostischen

Christen der Naassenersekte ubergegangen und
hat sich dann in der ganzen Gnosis weiter ent-

wickelt. Auch bei ihnen spricht als Hauptmotiv
die Frage , wie man dem Fatalismus entgehen 1

kann. Alle Menschen stehen unter dem Fatum,
wer aber dieser oder jener Religionsgerneinde

angehOrt, ist von dessen Zwang befreit. So
nennt Hermes und Zoroaster seine Anhanger
(— t6 <pi\oa6q>Q3v yivog) iiber der I. stehend

(Zosim. a. 0. 221), sie sterben durch das Ver-

senken in sich selbst und in Gott den Einfliissen

der Materie giinzlich ab und leben so bereits bier

in den hoheren Regionen, wo ihre Seele schon

Tor dem Leben auf Erden war (Zosim. a. 0. 229. 20
Herm. Trism. c. 12 p. 103 P.). Die hermetische

Lehre selbst zeigt auch in der Weltordnung
einen stark philosopbischen Einschlag und An-
klang an griechische Doktrinen, so lehrt Hermes
als Urprinzip die ngovota = avrorsl^g loyog rov

ETtovQaviov dsov. Aus ihr entsteht die dvdyxrj, der

wiederum die i. unterstelit ist: xfj Ss et^agfievi)

imr]Q£tQvoiv m doxegzg " ovze yag Eifj.aQpisvrjv (pvyslv

xig dvvazai ovte <pvldq~ai eavtov asio rfjg zovxoiv

detvoxrjxog. ojiIov yag etfiag/j,svfjg oi aorsQes, xaxd 30
yag xavxtjv ndvxa djioxslovot rfj tpvosi xai rocs dv-

tigdmoig (Stob, I 5, 20 p. 82 W., dazu 14 p. 77 W.
und Lyd. de mens. IV 7 p. 70 Wiinsch. ogot 'Acsxk.

Xlff. «= Reitzenstein 352f. , dazu 42ff.). Die

aber den Gott (Helios) erkannt haben, sind frei vom
Fatum, als Mittel wird schlechthin die evoefeta
— yvcooig xov &sov genannt (Lactant. divin. inst.

II 16) , dagegen bleiben die , die dieser Offen-

baruug entgegentreten , Sklaven der H. (Zosim.

a. 0. 229. Reitzen stein a. 0. 102ff.). Auch 40
die Anhanger der Mithraslehre verheifien ihren

Glaubigen Freiheit von der Schicksalsgewalt und
den speziellen Schutz des Gottes, der ihre fioiga

und xvxn ist und sie nach dem Tode dem seligen

Leben zufuhrt, Rohde Psyche 112, 337. 400.

Dieterich Eine Mithrasliturgie 52. Cum on t

Mithras 156. 294 ff. Wendland Handb. z. N.

Testam. 171f. Ebenso sicherten die Mysterien

der Isis ihren Angehftrigen Losung von dem Ge-

schiek. So hat dem Apuieius das blinde , harte 50
Schicksal nur Leid und Elend zugefugt, bis es

ihn zufallig in die rettenden Anne der Isis geftihrt

hat, die die ihr Geweihten dem Fatum entzieht,

ja ihnen bereits auf Erden gegen dasselbe das

Leben verlangern kann und nach dem Tode Un-
sterblichkeit verleiht (Zinzow Psyche und Eros

113. 115, Halle 1881. Wendland a. 0. 171).

Bei den Chaldaern steht das ganze Schicksal in

der Macht der Hekate, die ihre hunger wiederum
zu schutzcn weifi (Procl. de prov. 179, 26. Kroll60
De orac. Chald. 49f.). Noch Arnobius zieht gegen

die Gotteskinder los, die sich riihmen, durch ihre

Gottheit frei von dem launischen Geschick zu sein

und durch sie dem seligen Leben zugefiihrt zu wer-

den (adv. gentes H 62). Die Juden trflsteten sich zu

der Zeit, da der Glaube an die allgewaltige i. die

dustere Weltanschauung der Massen bildete, mit
dem Gedanken, daB sie als das Yolk Gottes ihr

enthoben seien, wahrend die abrigen Volker ins-

gesamt ihrer Gewalt unterstellt seien (Beit z en-
stein a. O. 78). Auch die Christen stellen sich

ihren ErlOser als den Heiland der Gestirnmachte
vor, Ansatze dazu lassen sich schon bei Paulus
nachweisen (Rom. 8, Iff.; Ephes. 6, 12. Bous-
set a. 0. 706). Als solcher spielt er eine be-
sondere Rolle bei verschiedenen christlichen Sek-
ten. So fuhrt die Valentinianer Christus aus dem
Reich der i. in die Ogdoas, aus der Sklaverei

in die Freiheit (Clem. Esc. es Theod. 72 p. 451 D.).

Solange man nicht die Taufe erhalten hat, steht

man unter ihrer Gewalt, nach der Taufe haben
die Sterne keine Gewalt mehr (ebd. 76 S. 452 D.
78 S. 453 D.). Bei den Peraten lost sehon das Be-
wufitsein des gOttlichen Ursprungs und die Kennt-
nis der Wege, auf denen der Mensch zum Eosmos
herabgestiegen ist, von derselben (Hippolyt. adv.

haer. V 16 p. 188 D.-S. Anz a. 0. 19). Ein
ausfuhrliches Durcheinander von falsehen astrolo-

gischen und mystisch religiCsen Vorstellungen

finden wir fiber das Verhaltnis, in dem Christus

zur i. steht, bei den ophitischen Gnostikern.

Nach ihnen bestimmen die Archonten der o<patQa

und die $. den Menschen nicht nur das aufiere

Geschick, sondern verdiistern auch ihre Seele und
zwingen sie zur Siinde. Ihre Macht ist dadurch
gebrochen worden , dafi Christus sie fur sechs

llonate des Jahres nach rechts und fur sechs

Monate nach links gedreht hat. Dadurch hat

er alle Einfliisse derselben gebrochen und durch

seine Mysterien die Seelen frei gemacht, die

ihm folgen wollen (Naheres bei Anz a. 0.

31ff.). Interessant ist, da6 sie eine Zweiteilung

der i. kennen und von einer grofien und kleinen

L sprechen. — Auch bei anderen Christen findet

sich die ITberzeugung, daB sie frei von ihr sind,

es genuge auf Tatian hinzuweisen (ad Graecos

ed. Schwartz = Teste u. Unters. zur Gesch. d.

altchr. Litt. ed. Gebhardt Harnack IV 1 c. X S. 10)

fjfiug §e xai EijuagftEvrjg EGfihv dvwrsQot xal dvtl nXa-

rtjtojv datftovojv sva rdv djiXavij dsojioxr/v (iEfta&tf-

nafxev nal ov jca#' slfiag/uiEV^v dyofievoi xovg xav-

xr\g vofiodixag naQflXTjpe&a. Christus hat die i.

zerstOrt (Io. Chrys. Homil. VI in Matth. Bouch6-
Leclercq a. 0. 612).

c) Neben diesen Kulten griffen auch magi-
sche Vorstellungen Platz, daB man durch

Zauber und Gebete die Macht der e. brechen

konne. So berichtet Arnobius II 62 von den

Magiern die stolze Behauptung deo esse se gna-

tos me fail obnoxios legibus. Und in diesem

Sinne berichtet Lyd. de mens. II 10 p. 31

Wiinsch von ihnen: ov yag v<p" Efyiagxrir dyelt]v

mnxovoi Osovgoi. Weitere Belege gibt Kroll
a. 0. 54. Bouche'-Leclercq a. 0. 612. Und
Neinesius (c. 36 S. 745 f. M.) berichtet von agyp-

tischen Weisen, die da behaupten, die Gewalt der

Sternen-H. sei gewifcS wahr: xgijisoftai de avxrjv

Evyatg xal aTiozgomaofioig . etvat ydg xirag xai

xovxiov avxaiv xdv dozeQWv &SQasieia^, rag ixftst-

Itooofitvag avxovg xai alias xivag vxs&xetf^vag

dvi'dptsig tag TQCJieiv avxovg dwap&HK xai 6th

tovxo xag ei>xag xai rag fogaxetae x&v &swv xai

xovg djioTgojttacfWve imvevoijo&ai. Ferner ver-

spottet Arnobius (II IS und 62) die Mftgier, die sich

amnaBen, BeschwOrungen zu kennen, die die auf-

steigende Seele vor der Gewalt der Sehickeals-
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mftchte bewahren. Solche Beschwdrungen haben
die Mithrasanhanger, die Gnostiker in Fulle auf-

jrezahlt und zum Teil wohl der Zauberliteratur

entnommen ; vielleicht denkt an diese Kulte Ar-

nobius, oder er kann auch damit die Zauberer

meinen (II 13 spricht er von den secretarum

artium ritus, II 63 von den magi), die in weiten

Schichten des Volkes ihren Anhang hatten und
abseits von den genannten Kulten mit ihren For-

meln das Schicksal beschwOren und brechen konnten. 10

Dabei befinden wir uns aber in der Sphare rein orien-

talischer Anschauungen, wonach L = Walten der

Planeten ist. So wird es begreiflich, dafi der Be-

griff Zauberer im Abendland identisch geworden ist

mit Astrolog, dessen Tagesgewerbe nicht blofi die

Enthiillung der Zukunft, sondern auch die Angabe
der Mittel war, wie man drohendem Ungliick

entgehen konne. Es geht also das Brechen der

£. darauf aus, den feindlichen Planeten herauszu-

finden und ihn durch Opier, Gebete u. a. umzu- 20

stimmen oder seinen EinfluB abzuwenden, eine

Anschauung, die trotz der energischen Einsprache

von Philosophen , Staatsmannern , wissenschaft-

lich ernsten Astrologen und Priestern einen breiten

Kreis von Anhangern gefunden hatte und immer
wieder fand. So lehrte Chairemon, der Lehrer

Neros, Mittel, wie man das drohende Verhangnis

abwenden konne (Euseb. V 10, 5ff.). Dies ist

dann volkstumliche Anschauung bis hinein ins

5. Jhdt. geblieben ; dies zeigt zur Genuge Que- 30

rolus II 3 p. 28 ff. Peip. ; eine Beleuchtung dieser

Vorstellungen gibt Bouche-Leclercq a. 0. 605f.

Maass Die TagesgOtter in Rom und den Pro-

vinzen 276, Berlin 1902. Cum on t Les relig.

orient. 218. Man geht sogar soweit, daB man
vermittelst BeschwSrungen , wobei es besonders

wichtig ist, den geheimen Namen zu kennen, den
Planeten erscheinen und ihn selbst das Verliangte

aussprechen laBt, Dieterich Abraxas 186, Iff.

Man kann ihn durch Gebete und Opfer umstimmen ; 40
uber den Zauber, die L zu brechen, Dieterich a.

0. 176ff. Mithrasliturgie 10, 15. Reitzenstein a.

0. 75n°. Philosophisch weiftPlotin dies umzudeuten
dadurch, daB er den Satz aufstellt, die Bewegnng
des Betenden pflanze sich sympathetisch von unten

nach oben fort und rufe vermitteis der Seele, die

den Gestirnen innewohne, eine reflexive Bewegung
hervor; durch den Wunsch des Betenden werde
die paTallele Ideenfolge bei den Sternen, an die

das Gebet gerichtet werde, ansgelOst, Ennead. 50
IV 4. 26 Anf. 4 If. Zeller III 2 3, 627. Auch
bei den Juden ist zum Teil dieser Glaube auf-

genommen worden , bier vereitelt man die Wir-

kung der k. durch die Anrufung der Engel mit

deren geheimen Namen (Reitzenstein a. 0.).

Auch viele Christen huldigten diesen Anschau-
ungen (Ambrosiaster quaest Migne L. 34, 2358.

Leon. Magn. serm. XXVTL Migne L. 54, 218.

Cum on t Revue d'hist. et de lit. relig. VHI 435f.

;

im Stillen blieb der Glaube bis in die Neuzeit 60
hinein erhalten: als typischer Beieg sei auf Ar-
batel De magia veterura 1681 hingewiesen).

Als PersOnlichkeit wird H. selbst nie angerufen,

man spricht auch keine Gebete zu ihr, wie zu
anderen Gottheiten. Doch wurde die Frage leb-

haft erflrtert, ob bei dem von Geburt an jedem
Menschen featgelegten Verhangnis ein Eingriff der

Gotter mOglich sei. Wir haben oben bereits die

starren Leugner kennen gelerat, doch wissen
andere wieder Schicksalsbegriff und G«tterhilfe

derart zu vereinen, daB sie behaupten, die Gutter

lesen selbst das Verhangnis aus der Stellung dev

Sterne ab, teilen dies durch ihre Zeichen dem
Menschen mit, und durch Gebete und heilige

Handlungen kOnnen die allmachtigen Gotter zum
Eingreifen bestimmt werden (Iambi, de myst.

VIII 7 oud' avxoig &eoig xr\v stfiagfiEvr}v avrnpa-

fiEv , ovg tog Xvxfjgag x^g EifiagftEVTjg k'v xe tegoig

xai %aavoig ftcgaTiEvopLEv, Porph. bei Euseb. praep.

ev. VI 4, If. Dieterich Abraxas 5). Bezeichnend
ist dafiir besonders Finnicus Maternus, der einer-

seits die Allgewalt der L betont und darlegt, wie
unrettbar jeder sich ihr fiigen muB, und kurz

darauf zu den Gdttern betet, mit ihrem Schutze

dem Willen der Sternmachte trotzen zu konnen
(Cumont Les rel. orient. 218 j ahnlicher Konflikt

ninsichtlich der Stellungnahme zum Gebet bei

Seneca, Lucian. Maximus Tyriusu. a. H. Schmidt
Veteres philosophi quomodo iudicaverint de pre-

cibus = Rel. Vers. u. Vor. IV 1, 34f. 43f.).

9.Heimarmenealspers0nlich gedachtc
Gottheit. Wahrend hier durchweg die e. ein

Begriff rein philosophiccher abstracter Art ist,

flnden sich doch hie und da Ansatze dazu, ihn

zu belebon und den verwandten Gottesvorstel-

lungen gleichzustellen. Zunachst ist hier die alt-

stoische Auffassung der Schicksalsgewalt als einer

alles durchziehenden jivsvpaxixr} ovoia zu erwah-

nen (s. 0.). Dann hat sie der Stoiker AntipateT

direkt fteog genannt (Stob. I 5, 15) ; andere haben
ihr Wesen dadurch zu fixieren gesucht, dafi sie

dieselbe mit anderen Gottheiten wie Adrasteia,

Nemesis, Tyche, Zeus usw. (s. 0.) gleichsetzten.

Dies war aber nur ein Versuch ohne tieferen Er-

folg, denn wahrend sich bei den Stoikern aus der

Gottesidee der volkstumliche Gotterolymp neue

Geltung verschaifte, konnte die k. sich nicht

aus den verwandten Vorstellungen vom Schicksal,

wie ptolga, fioigat, parca - pareae zu einem per-

sonlichen Gotteswesen entwickeln mit anthropo-

morph gedachtem Handeln, wie niederschreiben,

spinnen, singen oder sprechen, wohnen im Olymp
oder in Hohlen, erscheinen bei Geburt oder Tod
u. a. Versuche , sie zur Personlichkeit umzuge-

stalten, fehlen jedoch nicht. So wird in einem

kosmogonischen Hymnus aus hellenistischer Zeit,

der spater unter dem Namen des Sanchuniathon

ging, berichtet, daB Uranos im Kampfe mit Kro-

nos urn die Weltherrschaft H. und Hora mit an-

deren Kampfern vorgeschickt habe, aber Kronos

habe diese fur sich gewonnen und bei sich be-

halten. Dies teilt Eusebius I 9, 20ff. aus He-

rennius Philo mit, der es als phonikisches Gut
dem Sanchuniathon unterschiebt , doch liegen

wahrscheinlich hellenistisch gefarbte Quellen zu

grunde, Gruppe Die griech. Kulte und Mythen
I 888ff. 406f., Leipzig 1887. Christ Gesch. der

griech. Literat. 3 764. Auch in der orphischen

Theogonie wird sie person ifiziert , sie ist die

Tochter de3 Demiurgen und der Ananke, Procl.

in Plat. Tim. 323 c. Ferner wird sie in den chal-

daischen Orakeln gefliigelt gedacht, Procl. in Plat.

Tim. 321 A fioigijg dfiaQ(4,£VT}g xb jiteqov Kpevyovoiv

dveiSeg und de prov. 164, 26 quieumque autem
patris opera intellegentes reverendi fiunt, aortis

fotolem alam ejfugiunt, Kroll a. O. 54. Doch
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sind dies nur ganz vereinzelt dastehende Ver-

suche ohne eine weitere Wirkung auf eine volks-

tumliche Weitergestaltung. Die i, wird als dunkle

unpersOnlicheMacht immer gedacht; dies erkennen

wir am besten aus Proclus in Plat. Tim. 322 E,

wo sieben versehiedene Auffassungen der i. be-

sprochen werden, ohne daB auf cine PersGnlich-

keit hingedeutet ware, und aus den ausweichen-

den, ablehnenden Antworten, die Gregorius Nys-

betonte, dafl nach dem Schicksalsglauben jede-

Ethik hinfallig sei, Lob, Tadel, Strafe, Richer*

Gesetze, personliche Verant^ottang zu verwerfen

seien, da ja niemand ffir seine Handlung ein-

stehen kcnne, sondern dem Geschick sein Ton
zuzuschreibeu babe; ein Einsprach, den bereita

Zenon hOren mufite, et/iaQtd p.ot xkmpat, und den
er widerlegte xal Sag^vai, Diog. Laert. VII 1, 23.

Nur bei Naturereignissen hat die stoische ovfi-

senus a. 0. S. 1481 den Philosopben dem Christen \Osid&eia twv Slav Berechtigung , nicht aber bet

auf dessen scharfgesetzte Fragen geben lafit : ist

I. ein Gott, der iiber allem steht?

10. Invektiven. Es eriibrigt, noch auf die

Invektiven hinzuweisen, die die Lehre von der

e. in ihren verschiedenen Auffassungen erfahren

hat. Bereits Epikur schrieb gegen die Annahme
einer Schicksalsgewalt eine Schrift, wovon uns

allerdings nichts erbalten ist. Die Negation der-

menschlichem Handem, es ist also ein Unsinn,

die Zukunft aus der Stellung der Sterne ablesen

zu wollen. Dabei betont er die UnmOglichkeit

einer genauen Beobachtung des Sternenstandee

infolge der raschen Drehung des Himmels, der

ungenauen Angaben tiber den Zeitpnnkt, fur den

das Horoskop gestellt wird [Geburt und Zeugung),

der verschiedenen geographic chen. Standorte der

Astrologen. Perner wie soil ein einzelnes Indi-selben entsprach seinem ganzen Standpunkt zu

dem Stoizismus und seiner Weltanschauung (Hip- 20 viduum von einem einzigen Augenblick seine per-

polyt. Philos. 22, 3 = Diels Dox. 572. Usener sonliche Pragung erhalten, wo doch nachweislich------- - "- - <•" - ^anze Yolker dieselben Sitten, geistige und kSr-

perliehe Veranlagung aufweisen, ebenso zwei

gleiebzeitig geborene Menschen, z. B. Zwillinge,

vollig versehiedene Begabung, Cbaraktere und_

Schicksale haben? Karneades hat nicht dariiber

geschrieben, seine Schiiler, besonders Klitomachos,

haben es aufgezeichnet f
doch sind deren Auf-

~ . — r -_- r . ... - zeichnungen samtlich verloren (Tick Quaestiones

c'TtThaften.
"
Lucretius 'spricnt Vsififvon dem 30 Carneadae, Diss. Eost. 1901, 20. 29), sie sind aber

Epicurea 65, 13. Zeller a. 0. Ill* 1, 439,2
n. 412). Welche Beweise er gegen die L vor-

brachte, ist nicht Uberliefert, es wird nur betont,

dafl er es fur besser hielt, dem alten Gotterglauben

anzuhangen, tj jr} rwv <pvatxwv dfiaQftivft dov-

Uveiv (Belege bei
1

Z e 1 1 e r a. 0. 439, 2 u. 442). Vcn
spateren ist uns ein AbriB der Abhandlung des

Epikureers Diogenian bei Euseb. praep. ev. VI

Fatum; er behauptet nee sanctum numen fati

protollere fines posse neque adversus naturae foe-

dera niti, er erkennt also im Gegensatz zu Epikur

das Schicksal neben dem Naturgesetz an. Vennut-

lich haben auch die Kyniker sofort sich dagegen

gestellt, doch ist uns auch von ihren Angriffen

aus der alteren Zeit nichts erhalten, von spateren

sind besonders die Auslassungen des Oinomaos von

Interesse, da er den Lucian wesentlich beeinfiufit

von Spateren beniitzt worden; so konnen. die r<J-

tiov gegen die i. rekonstruiert werden aus Cic.

de fato und de divin. und Philo de prov. I 77—
88. Sie kehren dann immer wieder zurn Vorschein.

Eine Zusammenfassung der moralischen Folgen

gibt Alex. Aphrod. 20, 67 p. 190, 26 Br. t^
yag tovxo Tiemorevxoti ovx imTt[ttfoai uvi

7
ovx

sjiaiviaai nvd, ov avfifiovfevoal nvt, ov mqotqc-

^Mt ^ ._ ipaa&ai ziva, ovx ev^aa&at fteois, ov x^6lv o.vxoi<;

hat. In seiner yor/rtov <poQa zog er gegen den Fa- 40 yv&vat xsqL hvojv,ovx alio n noielv olov ts

talismos los; Stiicke daraus finden sich bei ziov otpedcphaiv evXoycog yirsaOai vx& z&v xal

Eusebius praep. ev. VI 7, Iff. Von Angriffen

gegen den Fatalismus in der Komodie ist uns

bei den Griechen wenig erhalten, dafi aber auch

hier derselbe und die von ihm gebilligten astro-

logischen Ideen fruhzeitig verspottet wurden, lebrt

uns das Fragment des Sotades, das uns Iulian

von Halicarnass uberliefert hat (a. O. S. 334 und

338): si uita to pia&stv \ ovx i/v Jiadslv a del

Tia&eTv del yag ftadfuv. j si del nadzTv 8k xav padaj 50 tonen besonders noch, daB bei der Lehre von der

xi Set ua&etv; | ov tin fiadslv ays del na&eiv ; Gewalt der I der Glaube an Christus und dessen

rov ziotslv sxaoiov mv tiowvoiv xrjv i^ovaiav

nsmozsvxotaiv. Zur Literatur uber Karneades und

das "Weiterleben seiner Invektiven: 8chmekel
a. O. 181ff. 318f. Wendland Philos Schrift

v. d. Vors. 24ff.; die Belege noch vermehrt

durch Boll Jahrb. f. kl. Philol. Suppl.-Bd. XXI
182ff. 240. RieB Art. Astrologie o. Bd. II

S. 1813. v. Arnim a. 0. 10. Die Christen be-

Ssl yaQ Jta&tTtv. \ 8ia xovx {ag') ov dika* jiia&uv,

jiatistv ju' a deL DaB auch in der romischen Posse

und Satire dagegen vorgegangen wurde, zeigt

Cic. de divin. I[ 10, 25, Favorinus bei Gellius

noct. Att XIV 1, 34f., forner der Querolus, wo
allenthalben gegen den Aberglauben vorgegangen

wird; fur die Satire genugt es, auf Iuven. VII

194ff. und Lucians Iup. conf. hinzuweisen. ~
.

Doch sind das vorubergehende Ausfalle ge- 60 xonot gegen den Fatalismus ersehemen (Cumont

ien. die in der Literatur keinen nacbhaltigen Les relig. orient. 2171 Bonche-Leclercq a U.

620ff.). Hierbei wurde seit Bardeaanes outerder Be-

tonung der Sitten und kOrperlichen Eigentftmlich-

keitew besonders auf d«i JndeoxoSk hingewicscn,

das uberall seine Eigenart beibehalten babe. Die

Aufstellungen von wirklidi eingetroffenen Vor-

anssagen, die zurn B«w«i* der £ dienen sollten,

Heilslehre nichtig ist. ferner daB dann Gott und

die Gebete an ihn ebenfaUs ausgeschaltet seien,

der ja sein Regiment der Willkiir der Sterne an-

heimgestellt babe (Orig. Philocal. XXXIII p. 1871

Rob. Gregor. Nyss. p. 173 f. M, Euseb. praep. ev.

VI 6. Iff. Iulian. von Halic. a. 0. S. 332. Neme-

sius de nat. horn. c. 3off. p. 741 M.), sonst fiber-

nehmen sie die Einwande, die von Karneades an als

wesen, die in der Literatur keinen nacbhaltigen

Eindruck hinterlieBen , am wichtigsten sind die

Angriffe gegen den Fatalismus der mittleren

Skepsis, besonders des Karneades. Er hat hier

xoxoi geschaffen, die fur alle Invektiven mit ge-

ringen Anderungen maBgebend geworden sind nnd
Ms ins 5. Jhdt von heidnischen nnd christlichen

Gegnern immer wieder herangeholt wurden. Er warden als EinflQstenmgeii ftbge&llener Damonen

hrngeetellt, die die^ Zukunft znr Tftuschung and
Abwendung der Menschen von Gott gewisse Men-
schen haben schauen lassen (Gregor. Nyss. p. 17*2 M.
Tatian. a. 0. c. 121.). [Gundel.]

Heios, angeblicher Gemmenschneider, dessen

(vermntlich mit Benutzung des aus Ciceros Ver-

rinen bekannten Namens des Kunstliebhabers

Heius) erfundene Signatur auf mehreren gefalsch-

ten Steinen erscheint, sowie auf einer modernen
Glaspast (Cat. Brit. Mus. nr. 765), die auf eine

antike Gemme unbekannten Ortes mit archaisti-

scher Artemisdarstellung zuriickgeht ; vgl. Furt-

wangler Arch. Jahrb. 1889, 70. S. Reinach
Pierres gravees 170, 36. [Sieveking.]

EiQYptov Stxrj, Privatklage
,
gegen den ge-

richtet, der freie Menschen unberechtigt in einer

Art von Privatgefangnis hielt oder sie wenig-

stens auf einige Zeit des Gebrauchs ihrer Frei-

heit beraubte. Von dem Vorhandensein dieser

Klage wissen wir bloB durch Poll. VI 154 und
Lex. Cantabr. 670, welches als Beispiel den Fall

des Alkibiades mit dem Maler Agatharchos her-

anzieht, Demosth. XXI 147. Plut. Ale. 16. [And.]

IV 17. Vgl. auch den Art. "YfiQEtog yQa-wn
und Lipsius Att. Recht 435. Ganz verschieden

davon ist die Klage abtxwg uQ/d'^vai wg [aoijov.

S. Mot%£ias yga(pr). [Thalheim.J

Heirktai {Elgxral), Ortlichkeit dichtbei Argos,

in deren Nahe Agesipolis 388/7 lagerte (Xen. hell.

IV 7, 7 neat xag eiQxzds: so codd. FMDV bei

Holder, eIqxtos BC). [Bolte.]

Hcirkte {Eiqxxr} Polyb. , 'E^xr/ Diod. XXII
10, 4. XXXIII 20), nach der ublichen Annahme
der heutige Monte Pellegrino, ein vollig isolier-

ter , rings , auBer gegen Palermo , schroff ab-

sturzender und unzuganglicher Tafelberg nord-

lich von Panormos (Palermo), etwa 600 m hoch,

zur Halfte seines Umfanges vom Meer bespult,

auf der andern Seite von der fruchtbaren Ebene
Conca d'oro umschlossen ; von Pyrrhos besetzt

(Diod. XXII 10, 4), beriihmt durch die bedeu-

tende Rolle, die er im ersten Punischen Krieg

als Standquartier des Hamilkar Barkas 248— 245

spielte. Nach Polybios, der I 56—57 die Kiirapfe

des Hamilkar schildert, hatte der Berg nur drei

beschwerliche Zugange, zwei von der Landseite

und einen von der See, wo in seinem strategi-

schen Bereich ein von den Karthagern wahrend

jener ganzen Zeit behaupteter Hafen lag. Wo
man diesen zu suchen hat, ist, wohl infolge geolo-

gischer Veranderungen der Bodengestalt. unsicher;

denn der einzige heute vorhandene Hafenplatz

Mondello nOrdlich der H. wird nicht von ihr be-

herrscht Die Identifikation mit dem Monte Pel-

legrino wird bestritten von Kromayer Festschr.

d. Wiener Eranos zur BegruB. d. Phil.-Vers, in

Graz 1909, 225, und die nordostliche Abdachung
des Monte Castellaccio, nordwestlich von Palermo,

fur die H. erklart. Vgl. Schubring Topographie

v. Panormos I (I.ubeck 1870) 24ff. Holm Gesch.

Siciliens im Altertum I 15. 3341 III 281 354.

Freeman- Lupus Gesch. Siciliens I 50; Karte

214. 219. [Ziegler.]

Hciulius* rOmischer Geschlechtsname, mehr-
fach anf Inschriften republikaniseher Zeit, so bei

einem Quaestor von Tibui (C. Beiulius T. f. CIL
XIV 3655) nnd im J. 646 = 108 in Capua (L.

Hcioleius P. /. CIL 1 565 = X 3776). [Mttnzer.]

Helug. 1) In Lilybaeum, noch Tanmtodig und
unter Vormundschaft des C. Marcellus (o. Bd. Ill

S. 2783 Nr. 214), als er von Verres 681 = 73

ausgeplundert wurde (Cic. Verr. IV 37).

2) C. Heius, in Messana aus altangesehener

Familie (Heii Cic. Verr. IV 6) und von groBem
Reichtum, hatte in einer Hauskapelle vier be-

riihmte Meisterwerke griechischer Plastik (vgl.

daruber 0. Rofibach Rh. Mus. LIV 277—284)
10 und wurde sowohl dieser Kunstschatze, wie seiner

kostbaren Teppiche (Cic. Verr. IV 27) durch den

Statthalter Verres beTaubt (Cic. Verr. IV 3—19).
Trotzdem ging er an der Spitze der Gesandtschaft

der Mamertiner im J, 684 = 70 nach Rom, urn

beim ProzeB des Verres im Namen seiner Ge-

meinde als der einzigen von alien sicilischen zu

Gunsten des Angeklagten Zeugnis abzulegen ; Ci-

cero wuBte ilin jedoch bei der Verhandlung durch

seine Fragen zu belastenden Aussagen zu bewegen

20 (Verr. II 13. IV loff. 150. V 47), wofur sich

dann Verres durch eine Denunziation bet den

Auftraggebern des H. rachen wollte (ebd. IV 181).

Vielleicht ist derselbe rdiog "li'iog Thov, der auf

Delos nicht lange zuvor einen Beitrag zurn Wieder-

aufbau der 666 = 88 zerstOrten Agora der Italic!

leistete (Bull. hell. XXXI 462), und C. Heius T.

f. Libo, der auf einer ebenfalls urn wenig alteren

delischen Inschrift erscheint (ebd. XXXIII 496).

3) Cn. Heius, Richter im ProzeB des Albius

30 Oppianicus 680 = 74 (Cic. Cluent. 107). [Munzer.]

Heiznng. Eine Untersuchung iiber die H.

bei den Alten hat mit besonderen Schwierigkeiten

zu rechnen. Einmal fehlen uns abgesehen von

den unklaren, der Interpretation groBe Schwie-

rigkeiten bietenden Stellen bei Vitruv (V 10 und
VIII 2. 4) tiber die H. von Badern direkte tech-

nische Mitteilungen uber H. von Wohnraumen
vollstandig, so daB wir fast nur auf gelegentliche

Erwiihnungen seitens technisch nicht interessierter

40 Schriftsteller angewiesen sind. Da diese Nach-

richten natiirlich aus den verschiedensten Zeiten

und Gegenden stammen, vom rein Percmriichen

ganz abzusehen, so kann es nicht weiter wunder-

bar erscheinen, daB es unmoglich ist, aus diesen

Nachrichten eine feste Terminologie der Heizein-

richtungen der Alten zu rekonstroieren, und daB
wir infolgedessen bei manchem Zeugnis im Zwei-

fel bleiben , von welcher der drei dem Altertum

bekannten Heizmethoden darin die Rede ist. Es
50waren das: 1. Die H. mittelst Kohlenbeckens.

2. Kaminfeuerung mit Holzbeschickung. 3. Hy-
pokausten-H. durch Suspensur des FuBbodens
und Tubulatur der Wande. Bei der letzteren

Art von Heizanlagen unterscheidet man wiederum

zwei Systeme : Die eigentlichen Hypokausten und
die sog. Kanal-H. , wozu als drittes noch eine

Mischung beider Systeme zu rechnen ist (Krell

47. Jacobi Saalburg 241. BlumnerR6m. Priv.-

Alt 104). Die monumentale DbeTlieferung hat

60 uns nur Beispiele von 1 und 3 erhalten, und
aus dem oben Gesagten erklart es sich leicht, daB
wir nicht in der Lage sind, festzustellen, wie die

Alten jene Kohlenbecken benannten, und daB sich

in der Ausdeutung der Reste der Hypokausten,

zu deren Erklanmg wir ja im wescntUchen auf

Vitruvs nur fur die Bader-H. iui frnhesten Sta-

dium ihrer Erfindnng geschriebenen Worte ange-

wiesen Bind, nnter den Benrteilem eine gauze
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Beihe von abweichenden Anaichten ergeben haben.
"Wir kdnnen hier davon absehen, auf diese Kon-
struktionsfragen, die ira Art. Hypocauston zu

behandeln sind, und auf die Hypokausten der Ba-

der, welche im Art. Balneum besprochen sind,

einzugehen, und uns darauf beschranken, nur die

Hypokausten-H. der Wohnraume im Verhaltnis zu

den iibrigen Heizraitteln der Alten zu betrachten.

Die winterliche H. der Wohnraume spielte

Venant. Fort. 4. vita S. Mart, 490), aber es

kann durchaus keinem Zweifel unterliegen, dafl

man solche Becken in grflBeren Abmessungen
auch zur allgemeinen Erwarmung kleinerer und
grOBerer Raume verwendete (s. Suet. Tib. 74, wo
naturlich einis et famlla e carbonibus trotz

extinctus zu lesen ist, da sonst dem angeblichen
Prodigium die Hauptpointe fehlt).

Schon der Umstand, daB in dem Tepidarium

und spielt in den Kulturgebieten des klassischen lOder Forumsthermen zu Pompeii (s. Overbeck
Altertums infolge der klimatischen Yerhaltnisse

des Mittelmeergebietes bei weitem nicht die

Rolle, die dieselbe heutzutage bei uns einnimmt.

Der Tage, welche eine dauernde kiinstliche Er-

warmung der Wohnraume wiinschenswert oder gar

notig erscheinen lassen, sind dort verhaltnisniaBig

so wenige, und das Bedurfnis, dauernde Einrich-

tungen zu schaffen und zu unterhalten, ist infolge-

dessen ein so geringes, daB es ganz erklarlieh

Pompeji 208) ein groBes Kohlenbecken noch mit
Resten der Feuerung gefundeu wurde, ist dafiir

beweisend, dafi man auch die Warmraume der

Bader, als die Hypokausten-H, noch nicht er-

funden war, und auch nachher noch da, wo man
diese aus irgendwelchen technischen oder peku-

niaren Grtinden nicht anlegen konnte oder wollte,

mit Kohlenbecken beheizte. Ja, ich zweifle selbst

mit Krell (76), ob man die hohen Temperaturen,

erscheint, daB erst die Zeit einer groBeren Luxus- 20 die im Caldarium und im Laconicum und den

entfaltung fur die Wohnstatten der Wohlhabenderen

und der Reichen in den Hypokausten Erfindungen

auf diesem Gebiete hervorbrachte , die naturlich

wegen ihrer Kostspieligkeit in Anlage und Unter-

haltung nie Gemeingut des Volkes werden konn-

ten. Noch heutzutage sind bekanntlich, wenig-

stens im sudlichen Italien und in Griechenland,

Zimmer, die mit festen eisernen oder aus Kacheln

aufgemauerten Ofen versehen sind, selbst in den

Wohnungen des Mittelstandes eine Seltenheit, in 30

den Wotinnngen des Gros der BevOlkerung aber

so gut wie ausgeschlossen. Umsomehr konnen
wir annehmen, daB es im Altertum damit nicht

andors stand, zumal auch die antiken Zeugnisse

und die Funde dasselbe lehren.

Der gemeine Mann begegnete der kalteren

Temperatur zunachst durch warmere Kleidung

(Ovid. fast. IV 695ff.), und wenn es ihm dennoch

zu arg wurde, so fliichtete er an das Herdfeuer

Sudationes erforderlich waren, allein durch Hypo-
kausten-H. hervorbringen konnte und nicht viel-

mehr wenigstens im Laconicum ein in der Mitte

derselben stehendes Kohlenbecken zuHilfe nehmen
muBte. Diese Annahme wurde durchaus mit Vi-

trav V 10, 5 {laconieum . . . ad circinum fieri

oportere videtur, ut aequaliter a medio flam-
mae vaporisque vis per eurvaturae rotunda -

tloncs pervagetur) im Einklang stehen.

In das hohe Loblied freilich, welches Krell
(5—29) dieser H.-Methode des Altertums singt,

braucht man aber wohl kaum einzustimmen, denn

ohne Rauch und Rufi, besonderS beim Naehfullen

von frischen Kohlen, und namentlich ohne Ver-

unreinigung der Luft durch die leichte, weiBe

Flugasche (favilla), die bei jedem unvorherge-

sehenen Luftzuge mit der Hitze in die Hohe ge-

wirbelt wird, geht es nun einmal dabei nicht ab.

Mag auch die Kohlenoxydbildung, wie Krell aus-

der Kuche (Varr. bei Non. 83, 15), oder er suchte40fiihrt, bei richtiger Behandlung so gering sein,

mit seinesgleichen die warmen Badstuben, in denen

ihm die Fursorge seiner Obrigkeit oder die Freigebig-

keit seiner reichen Mitbiirger einen behaglichen Auf-

enthalt mit angenehmer Unterhaltung meist gratis

oder gegen ein ganz geringes Entgelt bot, ofter

auf als zur schGnen Sommerszeit, oder er wuBte
beim Gevatter Backer ein warmes Platzchen am
Backofen zu finden (Hor. ep. I 11, 13), und daB
man auch die wiirmende Kraft des Weines im

daB daraus Gefahren fur Leib und Leben nicht

leicht entstehen konnten. so ist doch sehr frag-

lich, ob diese richtige Behandlung, deren Kennt-

nis sonderbarerweise mit dem Gebrauch der Kohlen-

becken den nordlichen Yolkern nicht uberliefert

ist, den Sudlandern so etwas Selbstverstandliches

war und ist, als Krell annimmt. Jedenfalls weifi ich

aus Erfahrung, daB man sich auch von einem

pompeianischen Kohlenbecken einen tfichtigen

Kampfe gegen die Winterkalte zu schatzen wuBte, 50 Kopfschmerz zuziehen kann. AuBerdem aber hat

lehrt uns Horaz (I 9, 6).

Ein allgemein verbreitetes Hilfsmittel jedoch,

im Bedurfnisfalle einen Eaum zu heizen . waren

and sind noch heute in jenen Gegenden die Kohlen-

becken, von denen aus Pompeii und anderen Orten

mancherlei antike Exemplare in Bronze, Kupfer
und anderen Metallen auf uns gekommen sind

(s. Daremberg-Saglio 1821. II 1196). In be-

scheidenen und armlichen Haushaltungen konnte

die Koblenbecken-H. groBerer Raume den offen-

bar auch dem Altertum bekannten Nachteil, den

oberen Luftraum zu uberhitzen, wahrend der FuB-

boden kalt bleibt, und gerade dieser Umstand,

der offenbar in den Schwitzbadern besonders un-

angenehm fiihlbar wurde ,
gab wohl die Yeran-

lassung zur Erfindung der Hypokausten-H.

Wir kommen nun zu der zweiten der oben

erwahnten H.-Methoden des Altertums, der oft

naturlich jeder irdene Napf oder selbst jede ge- 60 bestrittenen und von K r e 1 1 uberhaupt nicht ein-

nfigend grofie Scherbe eines solchen, mit den
Resten des Herdfeuers gefullt, dieselben Dienste

tun. Die kostbaren Eiemplare beweisen nur die

allgemeine Verbreitung auch in begiiterten Kreisen.

Kohlenbecken kleineren Umfangs nutzte man
wohl meist als fomerda (vgl. Senec. dial. I 4, 9),

am FflBe und Hande und andere KOrperteile

daxan zu warmen (s. Sulpicius Sev. 3. Dial. 14.

mal erwahnten Kamin-H. mit Holzfeuerung. Eine

stattliche Eeihe von Zeugnissen ist es, welche

von einer solchen Zimmer-H, sprechen, die als

caminus bezeichnet wird (Gic. ad fam. VIE 10, 2.

Hor, sat. I 5, 79ff. und ep. I 11, 19. Ovid. met.

YII 106. Suet. VitelL 8. Sidon. ApolL ep. II 2. 10.

Iulian, misop. p. 341G), Trotrdem ist es aber

nicht ganz leicht, eine sicnere Voretellung davon

mm Heizung

zu gewinnen, wie beschaffen die Einrichtung eines

solchen caminus war. Das Wort ist der latei-

nischen Sprache als Lehnwort aus dem Griechi-

schen zugekommen und wird also wahrscheinlich

ursprflnglich mit einer den Latinern unbekannten

Sache Aufnabme gefunden haben. Es liegt also,

da Back- und Schmelzofen bereits der Bronzezeit

bekannt waren, nahe, daB mit der Einfuhrung

der Eisenbearbeitung das Wort zur Bezeichnung

der Schmiedeesse den Latinern bekannt geworden 10

ist. Eine Sicherheit ist daruber naturlich nicht

zu erlangen, denn von den oben angefuhrten Stellen

abgeselieu wird caminus in fast wahllosem

Wechsel als Synonym mit dibanus furnus, fornax

und foeus verwendet, jedoch tritt in der Dichter-

sprache eine gewisse Vorliebe - zutage , dasselbe

zur Bezeichnung der Werkstatt Yulkana und in

ubertragenem Gebrauche zur Bezeichnung vulka-

nischer Hohlen und G rotten ubeThaupt zu ver-

wenden. Auch das spricht wohl dafiir, daB der 20

Romer beim Worte eaminus zunachst an die

Schmiedeesse dachte und ihre Form im Sinne

hatte, wenn er das WoTt auf andere Feuerstellen

iibertrug. Wie wir uns nun aber eine solche

Schmiedeesse vorzustellen haben, davon gibt uns

die Darstellung der Werkstatt Yulkans auf einem

romischen Sarkophag (Mus. Capit. 4, 25) einen

Begriff, wo wir auf einem Herde fiber und hinter

derFlamme einen flachgewolbten, muschelformigen

Mantel sich erheben sehen, hinter welchem ein 30

Gehilfe den Blasebalg bedient, Dieser Mantel hat

den Zweck, die Flamme zusammenzuhalten und

den Funkenflug abzufangen, der sich ja beim

Wirken des Blasebalgs besonders stark einstellt.

Im antiken Zimmerkamine werden wir uns

also eine in ahnlicher Weise von nachem muschel-

fOrmigem Mantel uberwolbte Feuerstelle, wahr-

scheinlich aber zu ebener Erde, vorzustellen haben,

und damit stimmt das wenige, was sich aus den

oben angegebenen Belegstellen fur die Form er-40

mitteln laBt, auf das beste iiberein.

' Aus Ciceros Worten luculento eamino (ad

fam. YII 10, 2) durfen wir wohl schlieBen, daB

das Feuer des Kamins ein offenes, in die Augen

fallendes war; nach Horaz (sat. I 5, 79) und

Sidonius Apollinaris (ep. II 2. 11) drang der

Eauch aus demselben ungehindert in das Zimmer.

Die Bezeichnung des Kamines als areuatilis in

derselben Stelle bezeugt den gewolbten Mantel.

Den Kaminmantel durfen wir uns aber schwer- 50

lich als Rauchfang mit Eauchabzugsrohr vorstel-

len. Wie die antike Kuche in der Kegel auf eine

besondere Einrichtung fur die Rauchentfernung

verzichtete, so wird es wohl auch beim Zimmer-

kamine gewesen sein. In Pompeii sind bekannt-

lich Eauchabzugsrohre auch in den Kiichen sehr

selten, sondern bleibt die Ableitung des Ranches

einem Fenster oder der Tiire uberlassen; einen

Rauchfang erwahnt freilich Overbeck (440); es

fehlt daselbst aber jede belegende Angabe dar- 60

fiber, wo derselbe zu finden ist und in den Aus-

grabungsberichten erwahnt wird. Dann aber

heben ja die rdmischen Schriftsteller , wie in

Kuche und Bad so auch im Wohnzimmer, imnier

wieder und wieder die Rauchbolastigung hervor.

Man versuchte freilich auch Abhilfe dagegen zu

schaffen, aber die Versuche daza bewegten sich

anscheinend mehr in der Bichtong, ein ranch-

jieizung zoov

loses Feuer durch Verwendung von Holzkohlen

und sog. lignum aeapnon, das man aus Oliven-

holz durch Impragnierung mit dem Vorlauf des

OHvenOls zu gewinnen wufite (Cato r. r. 130. Plin.

n. h. XV 34), zu erzielen, als dabin, den Ranch und

mit und nach ihm einen grofien Teil der dem Holz-

feuer entstammenden Hitze durch einen Schornstein

abzuleiten. Wenn nun aber in Pompeii bisher

keinerlei einem Kamin entsprechende Anlage ge

funden worden ist, so ist das meiner Ansicht

nach noch nicht fur die Nichtverwendung solcher

Kamine daselbst beweisend. Pompeii ist im
Sommer zerstort, also zu einer Zeit, in der man
keine Zimmer zu heizen braucht. Anderseits

haben wir aber keinerlei Anhalt dnfiir, dafi die

antiken Kamine dauernde feste Einbauten waren,

wie die unsrigen, und nicht vielmehr alljahrlich

erst im Bedarfsfalle in irgend einer Ecke des

Zimmers, das man zu heizen wunschte, aus ein

paar Ziegcln aufgemauert und mit Eintritt war-

meren Wetters wieder fortgeraumt wurden. Auf

denselben Gedanken ftihren auch einige Schrift-

stellerzeugnisse. Wenn namlich Cicero in der

schon mehrfach angezogenen Stelle seinem Freunde

rat, von einem luculento eamino Gebrauch zu

machen, so muB dieser Freund doch iiber die

Grofie des Kamins zu bestimmen in der Lage

gewesen sein. Auch was Yitruv (VII 3, 4. VII

4, 4) mit kurzen Worten uber die Heizbarkeit der

Wohnraume sagt, pafit besser zu vorubergehenden

als zu dauemden Einrichtungen, und da von Holz-

feuerung dabei die Rede ist, kann er auch nur

Kamine und nicht etwa Kohlenbecken meinen, und

was Plinius (n. h. XXX 63) von einer Wunderkur

berichtet, zeigt. daB man auch zu eimnaligem Ge-

brauch einen Kamin schnell herzustellen wuBte.

Die von Saglio (I 861) erwahnten angeblichen

antiken Kamine, von denen in Abb. 1057—1059
die Grundrisse gegeben werden, sind schon durch

ihre bis zu 6 m betragenden Mafie als Kamine

ganz unglaublich und bleiben besseT ganz auBer-

halb der Diskussion. Kamine von solchen Dimen-

sionen (besonders in der Tiefe) sind selbst in nor-

dischen mittelalterlichen SchlSssern und Klostern

unerhort.

3. Die Erfindung der Hypokausten in Badern

verdankte man einem gewissen C, Sergius Orata

(Val. Max. IX 1, 1. Plin. n. h. IX 168. XXVI
16; vgl. Macrob. Sat. Ill 15, 3. Cic. bei Non.

194, 12). Aber wahrend zu des Erfinders Zeiten

solche unterfangenen Baderaume sich in sehr be-

scheidenen Abmessungen hielten, war man zu

des Valerius Masimus Zeiten bereits soweit darin

foTtgeschritten, daB man Badebassins unterfing

von solcher GroBe, daB man sie, wie er meint,

beinahe Meere nennen konnte.

tiber die bauliche Einrichtung und Anlage

dieseT Hypokausten, in bctreff deren noch manches

sehr strittig und unaufgeklart ist, konnen wir anf

den Art. Hypocauston verweisen. Hier soil nur

kurz von ihrer Anwendung als H. die Rede sein.

In den Badern war in dieser Hinsicht ihre

Aufgabe zunachst wohl nur die, die FufibOden

der Tepidarien und Caldarien, spater auch die

Hohlraume in den Wanden und Deckengewoiben
derselben auf eine maBig warme Temperatur zu

bringen, um so die schnelle Abkuhlung des die

Hauptwarmequelle bildenden, stets zufUeBenden
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heiBen Waasera und der von ihm aufsteigeuden
Dampfe zu verhliten. In dem trockenen Schwitz-
bade, d. h. dem Laconicum, blieb wohl das in
der Mitte des runden Zimmers stehende grofie
Kohlenbecken die etnzige Warmequelle, wenig-
stens glaube ich so Vitruvs Worte (V 10, 5) deiiten
au diirfen. Wollte man mittels der Hypokausten
mehr als eine m&Bige FuBbodenwarme erreichen,
so waren Vorrichtungen nicht zu umgehen, die
Ton dem Praefurnium aus, von der Suspensur
oder der Tubulatur aus der heiBen Luft direkten
Zugang zum Luftraum der Caldarien gestatteten
und die man ofTnen konnte, sobald die Rauch-
entwicklung aufgehort hatte oder wenigstens ganz
gering geworden war. DaB dem so war, dafiir
lassen sich wieder einige Zeugnisse beibringen.
Wenn nach Plutarch (quaes! conv. Ill 103. 658 E.)
die Agoranomen den Badepachtern verboten, in
das Feuer der Hypokausten Samen des Taumel-
lolchs zu werfen, weil der dadureh entstehendc
Dampf den Badenden Kopfschmerzen und Schwin-
delanfalle bewirke, so inuBten doch die Heizgase
des Hypokaustons mit dem Luftraume der Bade-
zellen in direkter Verbindung stehen. Plinius (n. h.

XVIII 156) weifi aus Asien und Griechenland zu be*
richten, daB die Badepachter den genannten Samen
aut das Feuer warfen, wenn sie die Badegaste ver-
treiben wollten. Ich vermute, daB man meist
wohl zu unreeht den Balneatoren diesen Vorwurt
gemacht haben wird, weil es eben das Kohlen-
oxydgas war, das aus den geeffneten Heizrohren
im Boden oder in den Wanden mit der heifien
Luft in die Baderaume eindrang und den Baden-
den die genannten Beschwerden verursachte. Auch
eine Stello bei Fronto (ad M. Gaes. I ep. 2), wo
die Vorzuge von Baiae gegentiber den gewohn-
lichen Badeanstalten hervorgehoben werden, laBt
niir die Deutung zu, daB die Heizgase in der
Kegel damals aus den Hypokausten einen direkten
Zugang znm beheizten Baume hatten. Tatsach-
lich sind ja nun aber auch Hypokaustenanlagen
genugend bekannt, bei denen aus Suspensur oder
Tubulatur die Heizgase direkten Zugang zu den
Zimmern fanden (Krell 47ff.}. Wir haben aber
auch wiederum ein ganz unzweifelhaftes Zeugnis
dafiir bei Plinius (ep. H 17. 23), wo es heifit:
Adplieitum est eubteulo hypoeauston perexiguum,
quad angusta fenestra suppositum catorem,
ut ratio exigit, aut effuwlit aid retinet. Es wurde
also das Hypokauston unter dem Sehlafzimmer
geheizt und dann von hier aus die warme Luft
durch eine verschliefibare kleine Klappe im FuB-
hoden nach Bedarf dem Zimmer zugefuhrt. Die
indirekte Beheizung der Raume durch den FuB-
boden hindurch spielte jedenfalls nur eine unter-
geordnete Eolle, da man bald eingesehen hatte.
daB eine genugende Heizwirkung ohne direkte
Zulassung der HeiBluft aus dem Hypokauston
nicht zu erzielen war.

Jedenfalls aber haben wir die Hypokausten-
H. von Wohnraumen als eine Luxuseinrichtung
wohlhabender Kreise anzusehen, und wir diirfen
deshalb auch Erwagungen fiber die unokonomi-
sche Heizmaterialverscbwendung, auf die Krell
sein absprechendes Urteil besonders grundet, ganz
beiseite laesen.

Was aber die Wirkung der Hypokausten an-
betriffit, so beweist allein schon die weite Ver-

breitung, die durch die zahlreichen Funde be-
zeugt wird, und eine Eeihe von Zeugnissen mit
volliger GewiBheit, daB solche Hypokausten auch
ganz zur Zufriedenheit der Benutzer wirkten.
Wenn Krell (32 und 41) und Bllimner (107
Anm. 1) bestreiten, daB die Flammen und Heiz-
gase von der Feuerstelle aus direkt unter die
Suspensur hatten gelangen durfen, so sind, von
Vitruv (V 10, 2) abgesehen, denn doch Stellen

lOwie Stat. silv. I 3. 43ff.f Auson. Mob. XVIII 2.

33;>ff. und besonders Stat. silv. I 5, 57 schlechter-
dings nicht anders zu verstehen, als daB das doch
der Fall gewesen sein muB. [Degering.]

Hekabe. 1) Gemahlin des Priamos. E t y-
mologie des Naraens: Die Etymologie,
die die Alten von dem Namen Exdfir) (so z. B.
auf der ilischen Tafel IG XIV 1 284 iv, altkorin-
thisch Faxapa SGDI 3130, von B 1 a s 8 mit Un-
reeht in Fsxdfla korrigiert, s. J. Schmidt K.

20 Z. XXXII 355. 3641 . 393. KretsehmerK.Z.
XXIX 168. XXXIII 467, 1; Griech. Vaseninschr.
21. 43, attisch hsxd^ Furtwangler-Reich-
hold Griech. Vasenmalerei I 64, Tax. 41, die
Form EKYBE Gerhard Auserles. Vasenbilder
203. CIG 7659 muB bezweifelt werden, meines
Erachtens v aus altem a verlesen; vgl. Kretsch-
mer Vaseninschr. 118, etruskisch ecapa Ger-
hard - K 6 r t e Etrusk, Spiegel V 155 Taf. 118,
lateinisch unter Wirkung der altitalischen Be-

SOtonung Hecuba CIL VI 3, 21846, 12 oder alter
Hecoba Quintil. I 4, 16) geben: Suid. Etym. M.
'Exafir} : R exa&ev $E$r\xvla [tiqos xqv avbqa]
brauchte wirklich nicht von modernen Philologen
wieder aufgenommen zu werden. Richtig beur-
teilt ist der Name von Kretschmer der
K. Z. XXXIII 467 (vgl. Fick-Bechtel Griech.
Personcnn. 390) ihn zu ixrjfiolos stellt, was allein

zu ubersetzen ist ,nach seinem Willen treffend*

( fsxa : fexotv vgl. G. Hermann Opusc. VII
40 306), nicht ,fernhin treffend' (fextifiolo; mit «

vgl. Wackernagel Dehnungsgesetz d. griech.

Komposita 7ff. und W. S c h u 1 z e Quaest. ep. 8).

Genealogie : Als Vater Hekabes wird der
Phrygerkonig Dymas, Sohn des Ei'oneus, Enkel
des Proteus, genannt Horn. II. XVI 718 u. Schol.
SchoL Eurip, Hec. 1. Pherekydes FHG IV 639 a
im Schol. Eurip, Hec. 3. Apollod. Ill 12, 5, 2.

Hygin. fab. 91. Ill 243. 249. Myth. Vat. 1204,
13. Diktys I 9. Serv. Aen. VII 320, X 705.

50 Auson. VI epit. XXV. Georg. Kedrenos 124 C, I

218Bekker. Joh. Malalas O 121, 96, 17 Dindorf.
Txetz. argum. poem. p. 266. Eustath. comm.
1082, 61. Suid. Etym. M. Gud. Daneben finden
wir zweitens eine Version, zuerst bei Eurip. Hec.
3 iiberliefert, nach der H. Tochter des Kisseus
(Sohnes des Ee*tion und der Hippothoe, der Toch-
ter des Erichthonios Schol. Eurip. a. O.) ist,

Athenion und Telekleides bei Eustath. comm. 1109,
22. Nikander Schol. Eurip. Hec. 3. Schneider

60Nicandrea 67 frg. 62. Enniu3 bei Serv. Aen.
VII 320; vgl. Gellius N. A. XI 4, 1; Vahlen* 151,
194. Paeuvius bei Serv. a. O. Ribb. Trag. Rom,
frg.3 I 150 XXXPV. Verg.Aen. Vn 320. X 705.
Apollod. Ill 12, 5, 2. Hygin fab. 91. 111. 243.
249. 256. Dracont. VHI 164. Lact Plac zu Stat.

Achill. I 22. Myth. Tat. H 297. Statilius Plac-
cus Anthol. Graec. Bruock II p. 240. SchoL Horn.
IL XVI 718. Trete. iheog. 45ft. AneccL Hatranga

^O&b rietaoe

II 59S. Eustath. comm. 1083, 1. Daher wird sie

Ktoasia (Ktooia) genannt Philochoros FHO IV
£48a; vgl. G r u p p e Griech. Myth. I 209, 11.

Da ihr Vater Dymas nach Horn. II. XVI 719

&Qvyiiji vaieoxe Qoais &tt 2ayyoLQiOiO , SO gilt

auch bisweilen einfach der heimische FluBgott

Sangarios als ihr Erzeuger, Apollod. HI 12, 5, 2.

Fur ihre Mutter gab das Altertum eine

ganze Reihe von Namen an, sodafi der Kaiser Ti

Taf, 19, 12. HektorsVerfolgung auf der rbtflgurigen

Vase in Boston, Gerhard Auserl. Vasenb. 203.

Overbecka. O. 450; Taf. 19, 1. Benndorf
Trysa 155, 142. Die Anwesenheit H.s bei

Hektors Rustung auf der Vase des Euthymides
Furtwangler-Reichhold Griech. Vasen-

malerei I 64, Taf. 41 und bei Hektors Abschied

in Troia 1) auf der schwarzfigurigen Caretaner

Vase des Louvre, Pettier E 638 pi. 50. Wiener

ferius (Suet. Tiber. 70, 3) eine Untersuchung 10 Vorlegebl. Ill 1, 1, Inschrift Faxdpa s. o., 2) auf

dariiber anstellen konnte, quae mater Heevbae

fuisset Wir kennen von diesen Namcn allein

ftinf: Ev&6ij (Gattin des Dymas) Pherekydes

Schol. Townl. II. XVI 718-; FHG I 95. 99;

EvayooT} Schol. Eurip. Hec. 3; TrjMxleia (Gattin

des Kisseus, Tochter des Ilos) Athenion Schol.

II. XVI 718. [FHG IV 345, 2].; Msrtom) (Gattin

des Sangarios) Schol. Eurip. a. O.; Tl<xvx'mnr\

Tochter des Xanthos) a. O. Als ihre Briider

der jiingeren attischen Amphora des Museo Gre-

goriano, H e 1 b i g Fuhrer II 316, 1248. Over-
beck a. O. 398, Taf. 16, 16, Inschrift E*o/fy

und wahrscheinlich 3) auf dem Wiener Krater

v e r b e c k 401 ist fTeie Erfindung der Vasen-

maler, vgl. Robert Bild und Lied 23. Ebenso

ist zu beurteilen die Vase Monum. I pi. 34.

Benndorf Trysa 153f. und die etruskischen

Spiegel Gerhard IV 2. 56f. und Taf. 401 (?). Ger-

werden Asios Horn. II. XVI '718 u. Schol. und 20 har d- K 6 r t e V 155, Tal. 118). Als erste

Otreus Schol. Horn. II. Ill 189 bezeichnet, als

ihre Schwester Theano Schol Eurip. Hec. 3.

Schol. Lykophr. 340.

Ihrem Gemahle Priamos gebar sie 19 Kinder

(II. XXIV 496 u. Schol. Schol. Eurip. Hec. 421;'

Simonides Schol. Theokr. XV 139, p. 93Diibner

und Theokrit a. O. geben rund 20 an). Von die-

sen werden besonders genannt Hektor II. VI

451 u. o. , der nach einer sehr alten Version

unter den Troianerinnen erhebt sie die Toten-

klage um Hektor XXII 430 (danach XXIV 747;

vgl. auch die ilische Tafel Br lining Arch.

Jahrb. IX 163. BenndoTf JahTb. d. kunsthistor.

Sammlungen IX 44. Auf einem pompeianischen

Gemalde H. bei der Heimbringung der Leiche

Hektors, Mau Pompeji in Leben u. Kunst2 495

Fig. 286. H. Lat. 1022. DiMys IV 1. Auf sein

Grab legte sie eine Haarlocke, Ovid, metarmoph.

Sohn des Apollon war (s. u.), ferner Paris, Dei-30Xin 427. Vgl. die zum Teil erfundenen Szenen

phobos,. Polydamas, Helenos, Troilos (nach Ly-

fcophr. 313. Apollod. IH 12, 5, 7; vgl. Schol. und

Tzetzes zu Lykophr. 307ff. Sohn Apollons), Kas-

sandra, Polyxena, Polydoros, Pammon, Polites,

Antiphos, Hipponoos, Kreusa und Laodike, vgl.

Apollod. Ill 12, 5, 2. 61 Myth. Vat. I 204, 13ff.

Ill 9, 8. Arrian Epict. diss. II 19, 7. Hygin

fab. 109. 270. Quint. Smyrn. IV 41 9f. XIV 288.

Eurip. Hec. 3. 31. 1133ff. Diodor IV 75.

Robert Ant. Sarkophag. Rel. II Taf. XXI
nr. 45. XXLTf. 47c. 50. XVII 26c. XXIV 54. 57).

Ihrem Gatten Priamos, der trotz ihres Ein-

spruches XXIV 200ff. sich entschlieBt , bei Achill

um Losung des Leichnams zu bitten, reicht sie

eine Spende, die er dem Zeus darbringen soil,

und geleitet ihn mit ihren Segenswunschen

XXIV 283ff.

Auch in den Kyprien (zum Auszuge des Pro-

Philostr. Heroic' XIX 11. Anthol. Graec. Brunck 40 klos vgl. R o m a g n o 1 i Studi Ital. di fil. class.

™ . ^. . *-+* .. "t-t5"*>- t-s«t i T'T r\p-! TV" O t1 £y \ I—ti-i- J»a T^y-i-wrt^rt /]ai> TJ ixronirr in Hon
II p. 240. Auson. VI epit. XXV. Diktys II 27.

Eustath. comm. 1214, 65. Tzetzes zu Horn. 450;

ChiL III 252; theog. 460 in Anecd. Matranga

II 593 u. a. m. ; zu Mygdon und Otreus (?) vgl.

Robert Stud, zur Ilias 444. Im Palaste des

Priamos erzog sie zusammen mit den iibrigen

Sohnen und Tochtern des Priamos 50 Kinder,

Eurip. Hec. 421, vgl. Eustath. comm. 1361, 18.

Die alteste Erwahnung der H. finden wir in

IX 35fl'.) tritt die Person der H. wenig in den

Vordergrund, wenn auch wohl dieses Gedicht den

Traum der H. und die Aussetzung des Paris

kennt (vgl. Pindar 8. Paian 29ff. : \%xdpa] Bofr

. . zexelv 3ivQ<poQov 'Eqivvv . . kxatoyymQa . .). Der

attische Vasenmaler Brvgos zu Beginn des

5. Jhdts. (Wiener Vorlegebl. VIII 3) stellt aller-

dings vielleicht die Ankunft des Paris im Hause des

Priamos lediglich als eine Paralleiszene zum Paris-

der Ilias, vgl. Robert a. O. 365. 425. 444. 50 urteil dar, ohne etwas von der YViedererkennung

452; hier spielt sie jedoch eine ganz unterge-

geordnete Rolle; sie, die Tochter des Plrrygers

Dymas und Schwester des Asios XVI 718, ist

Gemahlin des Priamos (VI 451. XXII 234. XXIV
193 u. oft). Von ihrem Sohne Hektor (VI 451.

XXII 79. 234 u. oft) dazu veranlafit, veran-

staltet sie einen Bittgang zur Athene und bringt

ihr einen Peplos als Geschenk dar VI 293, vgl.

II. Lat. 546ff. Auson. perioch. II, VI. Verg. Aen.

in den Kampfspielen zu wissen (Robert Bild u.

Lied 89; s. u.). Ebenso ist schwer zu erweisen,

daB H. in der Iliupersis eine wichtigere Stellung

eingenommen hat. Wir sehen sie bei der Zer-

storung Troias anwesend auf einer attischen

schwarzfigurigen Vase alteren Stils zu Berlin

(Furtwangler Katalog II 1009f. nr. 3988,

abg. bei Furtwangler Samml. Sabour. Taf.

49, 50, 1; daB H. auch auf der aginetischen

I 479. Lukian de sacr. 2 und die ilische Tafel, 60 Vase spateren schwarzfigurigen Stiles m Berlin
^ .. . . , T , , ™ .„, m .„ n i ... -a 1 „ _ TZ-«+„l^™ TT miQ ni- ^IQQR tit

s. Br lining Arch. Jahrb. IX 149 (Bittgang

zu Apollon Diktys III 2). Sie muB mit ansehen,

wie der Leichnam Hektors, den sie vergeblich

hatte vom Kampfe mit Achill zuriickhalten wol-

ien (XXH 79, vgl. Auson. perioch. H. XXII),

von Achills Rossen durch den Staub dahinge-

schleift wird XXH 405 (vgl. dazu das Silber-

gefafi Over beck HeroengaUerie I 461, 124;

Furtwangler Katalog II 1013 nr. 3996 zu

erblicken ist, halte ich nach Vergleich des Origi-

nals fur sehr zweifelhaft). Ob H. wirklich auf

dem Bilde der Iliupersis des Polygnot in der

Lesche der Knidier in Delphi anzusetzen ist (vgl.

Noaek Illiupersis 68. Robert 50. Berliner

Winckeliuaniieprogr. 43, 15; vgl. dazu Robert
Bescnxeibung der Gemalde des Polygnotos von



2655 Hekabe Hekabe 2656

Thasos [als Manuskript gedruckt Berlin 1888] 7, Spateren als Vater der H. auftritt. Zu trennen
schliefilich Robert 17. Hall. Winckelmannsprogr. ist er nattirlich zunachst durchaus von dem in der
65. 68. 74), bleibt unwahrscheinlich ; die Ver- Bias XI 223 u. VI 299 erwahnten Thrakerkonige
miitung Roberts, da6 auf dem athenischen Kisses oder Kisseus.
homerischen Becher (Kumanudes 'Eiprjfi. &qx- Schon Sophokles (und vielleicht noch vor ihm
1884, 59ff. und Tat'. 5. Robert Arch. Ztg. der Rhapsode Ion von Ephesos, Plat. Ion 535 B)
XLIII 78. 50. Berlin. Winckelmannsprogr. 43) hatte die Figur der H. gegeniiber den alten Sa-

il, beim Tode des Priamos zu seben ist, hat gen bedeutend mehrin den Vordergrund geriickt.

sieh durch den Becher des Berliner Museums DaB sicb im Sophokleischen Alexandras (Nauck
gliinzend bestatigt (vgl. Winter Arch. Jahrb. 10FTG 2 150f.) wohl zuerst die Erwahnung des-

Xin 81). Man darf demnach wohl auf die Traumes der H. fande, verniutete Robert Bild

Anwcsenheit der H. bci Priamos' Tbtung auch u. Lied 237, und meinte, die Fassung dieses be-

fiir das Gedicht des Lesches Yoraussetzen (vgl. reits in der Oidipussage vorhandenen Motives von
das Mittelfeld der ilischen Tafel, J a h n Bilder- der Aussetzung bei Sophokles nahme wahrschein-

chroniken 33, 67. 36. B r ii n i n g Arch. Jahrb. lich auf die Erzahlung des diesem befreundeten

IX 161 und dazu eine Lekythos aus Kertsch in Herodot I 114ff. vom Traume der Mandane und
der Eremitage zu Petersburg Antiqu. du Bosph. von der Aussetzung drs Kvtos Bezug (vgl. Pal-
cimme'r. pi. 48, 3; Arch. Jahrb. IX 162, Abb. 36. mer Ovidii Heroides 439, 51). Dennoch dtirfen

S. auch die apulische Amphora Bull. Nap, n. Ser. wir diese geniale Hypothesc nicht festbalten, da
VI Taf. 9. Heydemann Iliupersis Taf. II 20 der nacb Roberts Ausfuhrungen gefundene 8.

2 a. b. c p. 36. Catalog, of vases in the Brit. Mus, Paian Pindars anders entschicden hat und das.

IV F 278. Zur Yivenziovase Noack Aus der Traummotiv wohl schon den Kyprien angehoren

Anomial60. H.s Trauer urn Astyanax Robert wird. An die Sophokleische Darstellung schliefit

Sarkoph. II, XXVI 636. Bei den Sarkophagen sich eng Euripides an, der 415 v. Chr. zusammen
liegt fast immcr die nichts besagende Vulgata mit dem Palamedes, den Troerinnen und dem
zugrunde). Dafi sie den Tod ihrer Tochter Poly- Sisyphos seinen Alexandros auffuhren liefi (Aelian.

xena noch miterlebt hat, ist nicht anzuneh- v. h. II 8. Nauck FHG2 373). Diesem Stiicke

men. (Auf die Darstellung der schwarzfigurigen liegt folgende Fassung zugrunde (vgl. Troad.

Amphora des Brit. Museums Catalogue of vases 915. Hygin. fab. 91. Robert Bild und Lied

IV F 160. v e r b e c k I 663, 174 ist kein Ver- 30 234ff. W e n t z e 1 Epithal. fur Passow XXVff.):

laB. S. zu den Iliupersisvasen auch Gardner Als die Zeit herannahte, wo H. ihren zweiten

Journ. hell. stud. XIV 170ff. Wciteres Catalogue Sohn gebaren sollte, schien es ihr im Schlafe,

of vases II B 205. 241 ; vgl. Schneider Troi- als briichte sie eine brennende Fackel hervor, die

scher Sagenkreis 169. 196. Heydemann Iliu- die ganze Stadt entziindete. Die auf Priamos'

persis 14, 3 Rom. Mitt. Ill 109). Befehl um das Gesicht befragte Priesterin Apol-

Mit dem Untergange Ilions verkniipft er- Ions, Kassandra (vgl. Eurip. Andr. 296ff.), net
scheint sie bei den Lyrikern in Sizilien und das zu erwartende Kind sofort bei der Geburt

Unteritalien. Neben Simonides, der Hekabe den zu toten. Doch H. wuBte es zu bewirken, dafi

Tod ihrer Kinder beklagen lafit (Schol. Theokr. die Diener den neugeborenen Alexandros nur auf

XV 139), ist vor allem Stesichoros zu nennen, 40 dem Ida aussetzten. Dort fand ihn ein Hirt, der

in dessen Iliupersis H. von Apollon nach Lykien das Knablein aufzog und Paris nannte. Als die-

entriickt wird (PLG III4 212, 18 aus Pausan. X ser zum Jiingling herangewaehsen war, folgte er

27, 2; vgl, Rohde Psyche4 II 83, 3). Diese einst einem von ihm bisher auf dem Ida gehute-

Version setzt uraltes Sagengut voraus, nicht nur ten Stiere, der als Preis fiir die in Ilion statt-

wegen ihres allgemeinen Charakters, sondern findenden Wettkampfe ausgesetzt werden sollte.

auch wegen der direkten Beziehung, die zwischen Paris nahm nun daran teil, besiegte alle seine

Apollon und der urspriinglich sein weibliches Briider und errang den Stier. Als Deiphobos

Korrelat darstellenden H. (s. u.) hier angenom- darob ergrimmt zum Schwerte griff, erfolgte

men wird. Damit hat man hochst wahrscheinlich durch Kassandra die Entdeckung. Vielleicht

die fur Stesichoros PLG III4 228, 69 und fiir 50 darf man der Weissagung Kassandras vom Unter-

Ibykos PLG III4 247, 34 A (Schol. II. Ven. A. gauge Ilions und der Konigsfamilie auch den

Laur. Ill 314 fiihrt Porphyrios ferner Alexander Vers aus Plut. de Is. et Osir. 71, Nauck FTG&
den Aitoler, Euphorion und Lykophron 266 an) p. 673, 968 zuerkennen.

bezeugte Notiz zu kombinieren, nach der Hektor, Von der Euripideischen Formulierung weichen

H.s altester Sohn, fiir einen Sprofi des Apollon die Spateren (Ennius im Alexander Vahlen2 124,

gilt (vgl. M e i n e k e Anal. Alex. 142, 125. 249; 35ff. R i b b e c k TRF3 I 373. V Iff. aus Cic. dc

Porphyrios sehopft vielleicht aus Lysimachos: divin. I 42. Verg. Aen. X 705. Ovid.Heroid.

Kalkmann Faus. 252; s. auch Schol. und XVI 239. Seneca Troad. 40. Plut. parall. 24. Pans.

Tzetz. zu Lykophr. 266. Iulian. epist. 78. Troi- X 12. 5. Apollod. Ill 12, 5, 2ff. Hygin. fab. 91.

los als Sohn Apolls Apollod. Ill 12, 5, 7). Auch 60 249. Galen Med. Graec. op. XIX 180. Serv. Aen.

Ibykos hat H. in den grbfieTen Zusammenhang II 32; vgl. Mvth. Vat. I 212. Serv. Aen. VII 320;

der Zerstorung Troias und der Opferung Polv- vgl. Lact. Plac. Achill. I 22. Myth. Vat. II 197.

xenas am Grabe Achills durch Neoptolemos ge- Serv. Aen. X 705. Diktys III 26 (F ii r s t Philol.

Ptellt (vgl. ferner H.s Verwandlung in eine Himdin LXI 345). Tripbiodor 380. Schol. Enrip. Andr.

PLG HH 721, 101 frg. adesp. aus Dion Chrvs. 293, Schol. Lykophr. 224. 319. Tzetz. zu Lykophr.

XXXHI59). In den apollinischen Mythenkreis ge- 86; Antehomer. 40ff. Eustath. Erot script,

htatwohl auch Kisseus, der zuerst bei Euripides Graec. Hercher II p. 204, 8; s. auch Preller
und unter Euripideischem Einflusee bei vielen Griech. Myth. II8 41 If, G t u p p e Griech. Myth.
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I 665, 7) zum Teil in verschiedenen Einzelheiten
ab: Als H. zum zweiten Male schwanger ist,

traumt ihr, sie gebare eine gliihende Fackel, aus
der sich zahlreiche Schlangen entwickeln (Hygin.

fab. 249), oder die die Stadt in Brand setze

(Apollod. Ill 12, 5, 2. Schol. II. Ill 325. Tzetz.

zu Lykophr. 86; nur die Hauser des Antenor
und Anchises bleiben verschont, das ist Weis-

heit des Diktys III 26). Priamos befragt die

fiirsten Polymestor anvertraut hatte (dies auch

in der Iliona des Pacuvius und seines griechi-

schen Vorbildes; vgl Hygin. fab. 91. 109. 240.

Nach Welcker gehOrt das Fragment aus Cic. de

orat. Ill 219; vgl. 164 dem Pacuvius TRF
Ribb.s I 285. XLII 80ff.). Man bringt den Leich-

nam zu HM die den entsetzlichen Zusammenhang
errat und furchtbare Rache zu nehmen be-

schlicfit. Sie ladet den nach Gold liisternen

Seher (durch sie Apollon TRF Ribb.3 a. O.); dielOThrakcr in das Zelt der Troianerinnen, la£t seine

rateD, das Kind zu toten (nach Pausan. X 12, 5

verkundet die Sibylle Herophile das zukiinftige

Unheil); es folgt die Aussetzung auf dem Tda,

wo es fiinf Tage von einer Barin genahrt wird,

dort findet es der olxfatjg jlysXaog, Apollod.

IH 12, 5, 4, und zieht es auf. Euphorion
(bei Serv. Aen. II 32, vielleicht im 5. Buche
seiner Chiliaden , M e i n e k e Anal. Alex. 153)

und Lykophron kannten die Aussetzung nicht;

Kinder vor seinen Augen toten und blendet ihn

(vgl. Ovid. met. XIII 551 ff.; lb. 267f. Mvth.
Vat. II 209. Serv. Aen. Ill 15. Tzetzes Chil.

Ill 257f. Eustath. Erot. script. Graec. II 204.

S. auch Preller Griech. Myth. IP 446).

Polymestor, dem auch Agamemnon seinen Bei-

stand versagt, stofit rurchterliche Verwiinschun-

gen aus und weissagt, vom Geiste seines hei-

matlichen Gottes Dionysos beseelt, der H., sie

nach Euphorion rat Aisakos, der Sohn des Pria- 20 werde vom Maste des grieehisehen Schiffes ins

mos und seiner ersten Gemahlin Arisbe (T ii m-
pel o. Bd. II S. 847f. u. Herodian I 308, 8ff.;

Schol. Lykophr. 319 heiBt es: IlQia^ov 8e XQ 03'

jj.hov iv Zsldai tzsqi zfjg fiaoddag), das an cinem
bestimmten Tage geborene Kind solle getotet

werden (vgl, Apollod. Ill 12, 5, 3); es gebaren
gleichzeitig H. und Killa, die Gattin des Thy-

moites. Priamos lafit daraufhin diese^ samt
ihrem Sohne umbringen (ihr Sohn Munites Ly-

Meer springen und sich in eine Hundin ver-

wandeln (v. 1265); ihr Grab werde dereinst den

Schiffern ein Wahrzeichen zur See sein. Auch
Kassandra und Agamemnon kiindet er ihr

Schick sal.

Die Gestalt der H., des psychisch kranken,

damonischen Weibes, wie sie Euripides in seinen

Dramen gezeichnet hat, wurde schnell eine Ziel-

scheibe des Spottes der Kombdiendicbter,, nament-
kophr. 498, Munippos Tzetz. zu Lykophr. 315. 30 lich des Aristophanes (frg. 594 a. Hall-Geldart,

Wertlos die Notiz Schol. und Tzetz. zu Lykophr.
319: Munippos, Priamos

1

eigener Sohn, den er

heimlich mit Killa gezeugt hat). H. und ihr

Kind bleiben aber am Leben, und so wird da-

durch mittelbar Troias Untergang und das Ende
der Herrschaft des Priamos herbeigefuhrt (Eurip.

Troad. 919. Schol. Lykophr. 319; s. auch Cic.

de fato XV 34).

Zusammen mit dem Alexandros wurden die

Eustath. comm. 1467, 35. Bekker Anecd.

Graec. I 336, 31; vgl. 327, 13). In diesen Zu-

sammenhang hat man wohl auch Athenion (vgl.

Iuba bei Athenaios XIV 660e) und Telekleides

zu riicken, die Eustath. comm. 1109, 22 namhaft
macbt (die Ansicht M e i n e k e s Fragm. com.

Graec. I 90, 41, da!3 die Notiz iiber Telekleides

aus einer Verlesung der Worte Schol. II. XVI
718 hervorgegangen sei, kann ich nicht teilen;

Troerinnen aufgefuhrt (vgl. dazu besonders 40 denn einmal ist Eustathios ein guter Vermittler

S t e i g e r Philol. LIX 362ff . und D i e t e r i c h

o. Bd. VI S. 1260), das, wie alle Euripideischen

Stiicke, so fern uns auch der Inhalt liegt, seincm
Gehalte nach dem Empfindcn des Modernen so

auBerordentlich nahe kommt und reeht dicht an
Problemstellungen etwa eines Ibsen streift, ist

die Figur der H. im wesentlichen die, welche

Euripides etwa ein Jahrzehnt frither in dem nach
ihr benannten Drama geschaffen hat. Hier wurde

von Nachrichten iiber die alte Komodie, und
dann ist es keineswegs ausgeschlossen, daB Tele-

kleides, der fiinfmal in Athen siegte (1G II 977

I 4) noch die Zeit des Archidamischen Krieges

durchlebte, er verspottet den Euripides z. B.

FCA Kock I 218, 39. 40. Vgl. Kirchner
Prosop. Att. II 306). Das Fragment 'Exdjit] oxoxv-

fyvoa FCA Kock III 546, 783 weist M e i n e k e

a. 0. IV 629, 100 ohne Berechtigung dem Komi-
die Gestalt der H. zum ersten Male zum Mittel-50ker Platon zu. Auch die spatere sizilisch-unter-

punkte einer Tragodie gemacht (vgl. dazu Diete-
rich o. Bd. VI S. 1256). Die wichtigste aufiere

Anderung, die Euripides mit dem alten Mythos
vornahm, besteht darin, dafi in die Sage von
H., die als wehrlose gefangene Troianerin ihrer

Tochter Polyxena grausame Schlachtung (Quint.

Smyrn. XIV 272 naehgebildet dem Traume von
Polydors Tod bei Euripides) ertragen muB, im
zweiten Teile des Dramas die auf der thrakischen

italische Posse mag H. in ihr Spiel aufgenommen
haben. Die Bezeichnung eines alten hiiiJlichcn

Weibes als H., Martial. ITI 76, 4, kann aus dem
dramatischen Mimos genommen sein, der in der

Kaiserzeit das Lustspiel ersetzte.

Die Wirkung der Euripideischen Stiicke ver-

mag man nicht nur aus den Vasendarstellungen

.(der geblendete Polymestor auf einer lukanischen

Vase in Ncapel verbeck Heroengallerie I

Chersones heimische Geschichte von Pol>Tnestor60 670ff. Taf. 28, 2, auf einer apulischen Amphora
verwoben wird (v. W i 1 a m o w i t z Einl. in d.

griech. Trag. 37; vgl. K aibel Herm. XXX 85).

Die Dienerin, welche die Leiche der Polyxena
am Strande gewaschen hat (nach dem vbllig wert-

losen Schol. Ovid. lb. 267f. ist es H. selbst),

findet dort den entseelten Korper des letzten

troianischen Kbnigsohnes, Polydoros, den H,
einst Kvgleich mit vielen Schatzen dem Thraker-

Panlr-WlBSOwa-Erotl VII

Arch. Jahrb. XVI Anz. 159, nr. 5), sondern auch
aus den romischen Erwahnungen und Bearbei-

tungen des Sagenstoffes zu ersehen, Ennius im
Alexander (vgl. Varro de 1. L. VII 82. Nauck
FTG 2 373, 41. Ribbeck Rbm. Trag. 81f.

Fragmente bei Vahlen2 124H.), ahnlich in der
Hecuba (Ribbeck a. O. 142ff. Fragmente bei
VahlenS 151fl\, dazu vielleicht auch QuintiL IX

84
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3, 77. TEF Ribb.s I 274. IX 21), Pacuvius in der {'OSvooeia cwga Ptolem. Ill 4, 7) ml Sizilien in

Iliona (s. o. Rib beck Rom. Tiag. 232ff.; TRF 3 der Nahe des Helorosflusaes ein Kenotaph er-

I 114ff.), Accius in der Hecuba (Ribbeck R6m. ricbtet und ihr Grabspenden darbringt. Aus

Trag. 419; TRF 1 3 230; wohl anders als Eury- dem Kerne des uralten Mythos, der noch bei

pides), auch in der Komodie , Plaut. Menaechm

.

Lykophron durchscheint (s. u.), wird sich zu-

714ff. (H.s Verwandlung s. u.) und Bacch. 963ff, nachst die Sage gebildet haben, daB H. schon in

(der H. von Helena verratene Odysseus wird ge- Troia infolge ihrer Schmahungen gegen die

scbont nach Eurip. Hec. 239fi). Griechen sich in eine Hiindin verwandelt und

Den Euripideiscben Mythos Ton H. nahm sich in den Hellespont stiirzt (so Nikander a. 0.;

schon Asklepiades in seine Tragodumena auflOauch nach Eurip. Hec. 1263 und Schol. Hyg.

Schol. Eurip. Hec. 1273 (vgl. Schol. Lykophr. fab. 111. 243; vgl. Serv. Aen. Ill 6. Suid. s.

315), der auf H.s Verwandlung Bezug nimmt. Kvv6or}/M)v springt sie ins Meer). Als man an

An Asklepiades richtete Philochoros FHG IV die Erzahlung von H. den Polymestormythos

639a einen Brief tieqI tQaycotSt&v, in dem er bei fiigte, mufite die Sage ebenso wie die Polyxena-

Durchforschung der Mythengrundlage fur Euripi- episode notwendig in Thrakien lokalisiert wer-

des feststellt. daB H. auch XoiqiXtj (vgl. Suid. den, H. wird von den Dolonkern mit Steinwtir-

s. Xatoilr) u. XoqIXt} und Herodian partit. p. fen verfolgt (so Lykophr. 331. Ovid. met. XIII

153 Boissonade XoiqvXIt}) benannt worden sei; 5G5ff. Steinigung durch die Griechen: Sehol.

dazu hotiert cr £v rotg ^Oyyixols ol yotyoi kxdfiat Lvkophr. 315. Auson. VI epit. XXV. Tzetz. zu

TtooaayoQEtovrat. Das weist vielleicht nach Thra- 20 Lvkophr. 1030; Chil. Ill 242. Suid. s. u. Vgl.

kien (MaaB Orpheus 155, 49) und kann mog- Diktys V 16. Tzetz. zu Lykophr. 1176) und

licherweise Bezug nehmen auf den Kult des mit nimmt die Gestalt einer Hundin an (ihre Ver-

Apollon ausgeglichenen Dionysos Kisseus, der wandlung auch bei Plaut. Menaechm. 714ff.

z. B. bei den Sikyoniern als Xoigoydkat; (vgl. Agatharchides Geogr. Graec. min. I 114 A 34f.

auch XoiQo&Uy) verehrt wurde (auch hier zwei- Cic. Tuscul. Ill 63. Mela II 26. Pollux V 45.

deutige Anspielungen der Komodie). Hyg. fab. 111. 243. Myth. Vat. Ill 9, 8. Serv.

Die Sage von der Verwandlung der H. in eine Aen. Ill 6. Schol. Lykophr. 314. 315. 330. 1176.

Hundin wurde in hellenistischer Zeit ahnlich wie Schol. Eurip. Troad. 430. Triphiodor 401 f. Quint,

z. B. die von Kadmos und Hannonia aufgenommen Smyrn. XIV 346ff. Dracont VIII 145. Tzetz.

(Dosiad. ara 4. v. Wilamo witz Buc. Graeci 152, 30 zu Lykophr. 315. 1176 u. 6.). Hier greift die

4) und weiter ausgesponnen. An sie kniipft Nikan- alte Version der aitiologischen Sage ein ;
sie

der in seinen Heteroiumena an (Schneider Nican- kniipft, von Euripides Hec. 1273 ausgehend,

drea 67 frg. 62). Die erhaltenen Verse h>& lExdptj an das Kynossema auf der Chersones (Lage

Kioorjfc, oV iv stvgl Uqxeto jidzQfjv
\
xai tiqgiv Strab. XIII 595) an, das urspriinglich mit H.

£knr)$Etcfa TtCiQaonaiQovm dvqkaTs \
els aka jioaaiv cbensowenig zu tun hat wie die Kynossemata

ooovas xal f]v rjlkdtaro {ioQ<pt)v
j

y&ljiov 'Ygxa- andcTer Gegenden (z. B. Plut. Themist. 10), s.

vtdeoow (codd. 'YQvaxlfeatv , vgl. Eustath. comm. Thukyd. VIII 104. Asklepiades Schol. Eurip.

1822, 5) hidopivrj oxvXdxeooiv genugen uns, um Hec. 1273; vgl. Tzetz. zu Lykophr. 315. Strab.

daraus zu ersehen, daB Nikander die Verwand- VII 331 frg. 56. XIII 595. Ovid. met. XIII

lung gleich nach dem Tode des Priamos ansetzte, 40 569f . Diodor XIII 40, 6. Mela II 26. Phn. n.

ohne vorher wie Euripides auf die Polyxena- und h. IV 49. Pollux V 45. Auson. VI epit. XXV.

Euripides . .,,_...
wandlung und verlegt wie dieser den Schau- fierov Hrjfxa. Georg. Kedrenos 132 C, I 232, 13ff.

platz nach Thrakien. Der aitiologische Schlufi Bekker. Auf jungerer Version fuflt die Lokalisie-

XHI 565ff. scheint aber aus ciner andern Quelle rung Solin X 22, Mart. Capella VI 658. Diktys

zu stammen, vermutungsweise nenne ich Kalli- V 16. Nach den Nosten trafen Neoptolemos und

machos' Aitien, in die vielleicht auch diese Odysseus in Maroneia wieder zusammen; dort-

Sage ebenso wie die von Harmonia aufgenommen 50 bin wird dann die Schlachtung der Polyxena und

war. In denselben Zusammenhang wie Ovid hat damit die Steinigung der H. verlegt (vgl. auch

schon Lvkophron die Sage geriickt, der in seiner Georg. Kedrenos 132 C, I 232, 13ff. Suid. s.

Alexandra die Seherin auch H.s Traum 224ff. Kwo; tfi^a). Nach Apollod. epit. V 24 (vgl.

und ihre weitere Zukunft 330ff. prophezeien laBt: Dares 42f.) bittet Helenos, der Neoptolemos be-

H. wird von den Dolonkern gesteinigt und in gleitet, H. los und begrabt sie nach ihrem Tode

eine Hiindin verwandelt. V. 1174ff. nimmt er auf der Chersones am Kynossema.

auf cine jiingere Erzahlung, die auf die durch Auch abgesehen von besonderen Episoden wie

Tiraaios (G e f f c k c n Timaios 28) vermittelto H.s Verwandlung und H.s Traum (bei Htopho-

sizilisclie Kultsage von Hekate zuriickgeht (vgl. rion; s. 0.) hat die bellenistische Dichtung

C i a <:• e r i Contributo alia storia dei culti 60 vielfach sich mit der Gestalt der H. beschaftigt,

dell'antica Sicilia 29ff.), Bezug, nach der Odys- wie uns z. B. wiedeT ein Papyros gelehrt hat,

seus, H.s Herr (seine Sklavin ist sie schon v. Wilamo witz Berl. Klassikerteite V %
Eurip. Troad. 277. 427. 1285; vgl. hvpoth. 135, 137 (H. geht mit klagenden Madehen zn

dazu. Ovid. met. XIII 485. Apollod. epit.'V 24. den Feldzeichen der Danaer). Auf den Literatur-

Hyg. fab. 111. Dion Chrys. XI 154. Diktys V forsehungen dieser Zeit fufien auch im Grande

13. Quint. Smyrn. XIV 22. Schol. Lykophr. die homerischen Becher und spater die Tabulae

1183; vgL Gruppe Griech. Myth. I 694) aus Homericae oder, wie man aie gewdhnlieh nennt,

Fureht vor Hekate ihr am Pachynosvorgebirge Iliacae, die ihrerseits wieder dutch das Interesse
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4er Augiisteischen Epoche an den Sagen beein- Feste 397, 3. Dissert. HalenaesXX 6 Iff.). Eine

Unfit sind (v. Wihmowitz Einl. in die Eracheinungsform dieser GGttin selbst war die

griech. Trag. 170). Dieses wandte sich aus leicht Hundin {axika$, in Karien daher haufig der

Owgreiilichen Griinden speziell den troischen Per- Peraonenname Skylax?), nach der aie auch den

sonlichkeiten und somit auch der H. zu (Vergil, Kultbeinamen
c
Ex&xi\ Zxvkaxlxtg (Orph. hjTnn.

-Ovid, Kaiser Tiberius, der im Stile des Eupho- 15; danach Artemis XXXV 12, in Pergamon, wie

rion Rhianos und Parthenios dichtete, und an- Kern scblagend bewiesen hat Herm. XLVI 431ft.)

dere). Auch in der griechischen und romischen Mirt (vgl. auch Quint. Smyrn. X 155ff. Gruppe

Literatur der Kaiserzeit finden wir H. oft er- Griech. Myth. II 804, 3. De Visser Die mcht

wahnt, abgesehen von den Fachschriitstellern, 10 menschengestaltigen Gbtter der Gneehen 189f.

<Jeographen usw., z. B. in den Tragodien Sene- Radermacher Rh. Mus. N. F. LIX 31 Iff.

cas, der wieder direkt auf Euripides zuriickgreift, Die Ausfuhrungen S i e c k e s Gotterattribute 83

•ohne jedoch irgendwie dem inneren Gehalte der lehne ich ab). Der Zusammenhang H.s mit

griechischen Dramen gerecht zu werden (H. Per- Hekate, der, wenn auch wohl schon nicht mehr

son in den Troerinnen [u. Agam. 648], fcrner verstanden, bei Euripides Nauck FTG2
p. 673,

epist.-mor. 47, 12; vgl. 88, 6). Auch bei den 968, Aristophanes frg. 594 a Hall-Geldart und

Rhetoren der Kaiserzeit wird gelegentlich der H. LykophT. 1174H. (s. auch die Grammatikernotiz

gedacht, Quintil. s. 0. Dio Chrys. s. 0. ; vgl. hier Bekker Anecdot. Graec. 327, 13 und 336, 31)

auch das Grabgedicht CTL VI 3. 21846, 12. Buche- durchschimmert, ist dann vollig in Vergessenheit

ler Carm. Lat. epigr. n 1165. Das Epigramm 20 geraten. Aus der Tatsache, dafl H. nur eine Hy-

Diog. Laert. ITI 23 soil Platon angeblich an Dion postase der kleinasiatischen Hekate darstellt,

gerichtet haben, und es soil auf dessen Grab gesetzt nndet die Erzahlung von der Verwandlung in

sein. PlutaTcherwahntH.mehrfach, Tbes. etRom. eine Hundin ihre Erklarung.

6. Pelop. 29; de aud. poet. 8; pro nobil. 21 ; de Vgl. zu Hekabe Hofer in Roschers Myth.

Is. et Osir. 71 gehen wie Athen. II 66 a und b und Lex. I 2 , 1878ff. Ihre Beinamen verzeichnet

Aelian var. hist. 118 speziell auf Euripides. Carter Epithet, deor. 41.

Etwa aus derselben Zeit datiert das Interesse 2) Tochter des Danaos, die ihren Gemahl

derjenigen an den troischen Sagen, die nicht Dryas in der Hochzeitsnaeht totet, Hygin. fab.

Innere Kunst, sondern nur die auBeren Vorgange 170. [Sittig.]

anziehen konnten (s. auch Lucian. somn. s. gall. 30 Hekaerge. 1) Hyperboreerin, Dienerin

17); keinWunder. daB sich die Neugier nun be- der Artemis. Die in der Zweizahl oder Drei-

^onders auch auf die Ante- und Posthomerica zahl auftretenden, den Horen und Chariten ahh-

richtete;dergenfigtendieSchriftstellernotizen,die lichen Gottinnen der Vegetation wnrden in Kul-

wir in den spateren Exzerpten des Diktys (II 18. ten des Apollon und der Artemis, speziell auf

27 Polydoros' Tod) und Dares (27—34 hinter- Delos, diesen beiden Gottheiten untergeordnet,

listige Rache der H. an Achilleus) des 4. und 5. als Hypcrboreerinnen in deren Sagenkreis ver-

Jhdts. antreffen. Weiterhin erscheint H. bei den flochten und zum Teil mit solchen Namen belegt,

Epikern Quintus Smyrn. und Triphiodor , in den die Beiworten des Apollon und der Artemis ent-

Berichten der byzantinischen Chronisten, wie nommen waren. Eine dieser Hyperboreerinnen

Georgios Kedrenos (s. o.Bd. I S 707, 13: H., Iokaste 40 heiBt H. Herodot IV 33ff. unterscheidet zwei

und Niobe Bilder der leidenden Mutter; vgl. Paare: das erste Paar heiBt Opis und Arge;

Zonar. epit. XIV 14, III p. 199 Biittner-Wobst. ihr Grab lag auf Delos hinter dem Artemision,

Leo Gramm. 144, 22, Nikeph. Kallisth. h. e. nahe beim Schatzhaus der Keer, und sie wurden

XVIII 41) und Johannes Malalas (p. 108 Dindorf: auf Delos, auf anderen Inseln und bei den lonern

Tod des Priamos und der H.; p. 106 Eigenschaf* mit angeblich von Olen gedichteten Hymnen ver-

ten der H.; ebenso wertlos der nach Euripides ehrt; die Frauen sammelten bei festlichen Um-
erfundene Bericht der Totung Helenas durch H., ziigen Gaben fur sie ein , auch bracbtc man die

4en ich hier nachtrage, Ptolem. Heph. 4 Wester- Asche der auf dem Artemisaltar verbrannten

mann 189 aus Phot, biblioth. 149 B 12f.) und Opfertiere auf ihr Grab; sie sollten schon mit

schlieBlich bei dem Schwindler Tzetzes (Postho- 50 Leto und Eileithyia nach Delos gekommen sein

mer. 366f. Beschreibung H.s), sowie naturlich und, so ging die Legende wobl weiter, dann Letos

in den bereits oben angefiihrten Bemerkungen Kinder, Artemis und Apollon, gepnegt haben.

verschiedener Autoren und in mannigfachen No- Das zweite Paar bilden nach Herodot Hyperoche

tizen der Scholien- und Lexikographenliteratur, und Laodike, deren Grab auf Delos innerhalb des

die vielfach weit alteres Material verarbeitet Artemisions unter einem Olbaum lag und denen

liaben. die Haarweihe gait; sie sollten weit spater als

Deutung der Sagenfigur: Nicht Opis und Arge mit den heiligen Gaben aus dem
nur der Name H.s (Exdfir] : ixrjpokos, ixarrj^olog) Lande der Hyperboreer gekommen sein. An Stelle

und ihres Vaters Kisseus (vgl. Aeschyl. frg. 341 des ersten Paares, Opis und Arge, nannte ein

Sidgwick o xtoosvg "Asioklwv), sondern auch die 60 angeblicher Hymnos des Melanopos von Kyme
Sage von der Entriickung der H. durch Apollon, Opis und H. (Pans. V 7, 8). Diese beiden Namen
der sich einst ihr in Liebe genaht und mit ihr fuhren die Hyperboreerinnen, die mit den heiligen

"Troias Hort, Hektor, erzeugte, weist sie in den Gaben nach Delos kommen, bei Serv. Aen. XI 532

apollinischen Kreis. Als weibliches Korrelat und bei Claud, cons. Stilich. HI 253, wo sie als

Apollons verehrte man in Kleinasien Hekate, eine Jagdgenossinnen der Artemis aufgefaBt sind- Da-

in dieser Gegend allein heimisehe Gottin, die gegen sprichtKallim.hymn. 4, 292ff.vondreiHyper-

von hier aus erst ziemlich spat nach Griechen- boreerinnen,Yon denTochtemdea Boreas,Upia.Loxo

land selbst gelangte (vgl. Nils son Griech. und H.
f
denen man auf Delos die Haare weihte,
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ebenso Etym. M. a. Ovmg und Nonn. Dionys. V ihr VateT Alkidamas wilUgte unter einem Eid
491. XLVTII 332, wo diese drei als Tochter des bei Apoilon in die Heirat em, brach dann aber

Okeanos und Dienerinnen der Artemis erscheinen. den Schwur und verlobte sie einem andern; Her-

Pflegerin des kleinen Apollon, der nach ihT mochares drang in das Artemision ein, wo Kte-

den Beinamen Hekaergos erhalten liabe, ist H. sylla der Artemis opferte, entfuhrte das Madchere

bei Eustath. II. 138, 24. Andere sprechen von nach Athen und heiratete sie, doch bei der ersten<

Opis und Hekaergos, die vom Lande der Hyper- Geburt starb sie , da die Gottheit noch wegen

boreer eberne Tafeln mit Aufzeichmmgen iiber des vaterlichen Meineids ziirnte, und wnrde in

die letzten Binge gebracht hatten (Ps.-Plat. Axioch. eine Taube verwandelt (vgl. Ovid. met. VII 368ff.) y

12 p. 371 A) oder die Erzieher von Apollon und lOHermocharcs aber erhielt vom Orakel den Auf-

Artemis gewesen seien (Serv. Aen. XI 532. 858). trag, das Ktesylla-Heiligtum in Iulis zu stiften.

tTber die Hyperboreerinnen vgl. Crusius bei Ro- Diese Legende, die ibre Parallele in der Sage

scher Myth. Lex. I 2805ff. Nilsson Griech. Feste von Akontios und Eydippe (s. d.) bat, motiviert

207 ff. Schroe der Arch, f. Rel.-Wiss. VIII 69 und sowohl die Gleichsetzung der Ktesylla mit Aphro-

unten Art. Hyperboreerinnen. [Jessen.] dite wie mit Artemis H. Was dem Wesen der

2) In Melite (Phtbiotis) hat am Flusse Tar- Ktesylla mehr entspricht, lafit sich nicht ent-

taros, d. b. einem Zugang zur Unterwelt, im schciden, vgl. Wernicke o. Bd. II S. 1358

Heiligtum der Artemis die Fischgottin 'AoxaXig Nr. 22. [Jessen.]

(aoiialovg- zovg ix$iag 'Adafiaves Hesycb.) 'Afiei- Keka,er%o$ (Exaegyog). 1) Apollon_ fuhrt bei

]»£.™ /iTfrl urtltrTu • nnirsvmv TfpQVpYl \ 'KvnFltVn Knit i

Dreinamigkeit vgl. Hera Argeis , T T ^ - M„ KAnll

auf Kos, Dittenberger Syll.s 617, 5, Jung- II 79. 179. 204. 242. 262. 296. Ill 281. 333. 500}

frauen opfern ibr iahrlich einen jungen Bock oder die selbstandige Bezeichnung H. (II. I 147.

durch Erhangen — ein Ritus zur FOrderung der 474. VII 34. XXI 472. 600. XXII 15 ; hymn, n 64.

Fruchtbarkeit; vgl. Nils son Griechische Feste III 239. 307. 464. 472. 492). Im ersten Buch der

233ff. Der Machtbereich der Gttttin, der sich in Bias kennzeichnet H., das hier mit ExrjfioXog,

den Namen ausspricht, und ihre Beziehungen zu sxaxr}fioXog, ixartj^Xhrjg, i'xatog (s. Hekebolos,

Artemis linden eine Parallele in der fischleibigen Hekatos) abwechselt, den Gott. dessen Pfeile

Gottin Eurynomc (vgl. Eurynomos) zu Phigaleia, 30 Verderben und Tod bringen (ebenso II. IX 564),

wo ein yvyoxopuiEiov, also ebenfalls ein Abstieg im ubrigen aber ist H. ein feststehendes Beiwort,

in die Unterwelt ist, Paus. Ill 17, 9; xrjv Sk das der Dichter ohne Bezug auf die besondere

Evgvvoiinv 6 ftev rtiv $iyali<*v dfjfiog imxtyciv Situation gebraucht. Die spatere Poesie ver-

elrat aemoTsvxEV 'A&eftidos, Paus. VIII 41, 5. wendet H. ebenso wie Homer, bald als Beiwort

[Ncustadt.] des Bogenschiitzen Apollon (Tyrtaios frg. 3. Pind.

Von den drei Namen 'Awaits = Fischerin Pyth.IX28), bald als typische Bezeichnung dieses

(donaXtevs = Fischer) ,
'Apudipy = <fa«A««os, Gottes (

Solon fr£- 13
'
53

"
Inschr

-
der Xypsolos-

aueihyos (vgl. Hesych. s. petXstv ' agiaxstv), und lade: Paus. V 18, 4. Anstoph. Thesmoph. 972.

'Exafoyn weisen die beiden letzteren, ebenso Kallim. hymn. 2, 11. Plut. Tit. 12. Orph. frg.

wie die Verkniipfung mit dem Tartaros, auf die 40 148, 1. 160, 11, weiteres bei Bruehmann Epithet.

TodesgOttin = Artemis-Hekate Hekaerge Nr. 3. deor. 23). Wie bei Horn. II. I 474 die Griechen

3) Artemis, Hekate. Wie hx^olog und den Pestbringer Apollon versohnen peXxovteg

maxTiSoXog Beiworte des Apollon und der Artemis 'Exazgyov, so soil auch nach Apollod. von Kerkyra

(s HekebolosNr. 2) sind und wie Apollon Hekatos und Kallim, frg. 75 bei Clem. Alex. Strom. V
neben Artemis Hekate stent, so fuhrt neben Apollon 48, 4 Branchos, als er Milet von der Pest reimgte,

Hekaergos (s. d ) auch Artemis die Bezeichnung das Volk aufgefordert haben fieXxEre, a> xaTdes,

H. • vgl. den angeblichen Vers des Branchos bei Enrnqyov y.al Exasgynv. Im Altertum wurde H.

aus der Trachonitis heifit es, der Grabschander Soph. lex. 65, 8), sei es als Sonnengott (ojnadev

solle der H. (d. h. der Hekate) vetfallen sein EQya&uevog za tieqi yijv dig puog, Eustath. Horn. II.

(Kaibel Epigr. Gr. 460, 6 = Le Bas VI 2416). 138, 23. Serv. Aen. XI 532), oder als Seher(^av«?

In beiden Fallen klingt nocb. die alteste Bedeu- navwv txdegyog, Orph. frg. 160, 11; vgl. Heke-

tung all der Beiworte wie Hekebolos, Hekatebo- bolos), dann auch von der Hyperboreenn Hekaerge

los Hekatos, Hekaergos hindurch als euphemi- (Etym. M. s. Ovms), seiner Pflegerin (Eustath. Horn,

stische Bezeichnung der aus der Feme sicher II. 138, 24 1 oder vonH.Nr.2. Cber neuere Erklarun-

wirkenden Todesgottheiten. gen vgl. Doederlein Homer. Glossar. II lOo nr.

4) Ktesylla wurde in Iulis auf Keos verehrt 575 (sxas— eigytov ,von fern abwehrend' ^ aXeg~i-

als Aphrodite KtesyUa, an anderen Orten auf60xa«o<r, ajzotgoxaios) ;
Goebel Leril. zu Horn. I

Keos als Ktesylla H. Die Legende besagte nach 54 ff.: der die Pfeile (to exog von rVfit) abwSxts

Nikander bei Anton. Lib. 1: als Ktesylla, die richtende {vergere) Sonnengott; Prellwitzfetfm.

Tochter des AlMdamas aus IuUs, bei den Pythien Worterb.2 133: der nach semem Willen(^>
in Karthaia am Altar des ApoUon tanzte, ent- treffende. Frfihde Bezz. Beitr. m 7 XIX 235:

zuckte ihr AnbUck den Hermochares aus Athen; der Ferntreffer, zweiter TeU des Wortes — got.

er schrieb auf einen Apfel einen Eid bei Arte- vairpan, ajtsl. ^^ = 2?™ %^? ^ ^
mis, dafi er sie heiraten woUe, und warf der Gruppe Gnech. Myth- 1244, 1. 1<!S8

%
6. IJer

KtesyUa dieaen Apfel im Artemis-Heiligtame zu; enge Zusammenhang zwwehen fxaxoc t mv\p6loqr

2665 Hekale neKauaos £i\i\)\J

Jxdspyoc Hegt klar (vgl. Usener Gotternamen bracht wurden, wetden im Etym. K s. v. als

37£W337) ; urspru^lich scheinen sie euphe- Opfer bezeichnet. Dort auch die Notiz ^daB oi

stische Bezeihnun^Tdes Todesgottes gewesen
gjjjj^SS^SS^^St^^

2rt

m
HvDerboreer Statt des Hyperboreerinnen- des Zeus ExdUwg und das 'ExaXjaov (-*«?) ge-

paarVs ffi und^Hekaerge sprechen Ps.-Plat. nannte Opfer. Dam..aber schemt irgend etwaa

5Swh 12 n 371 A und Serv. Aen. XI 532. 858 jenseits der Sage und Dichtung auch an dem Namen

7 PP,r fi«; a iJh s Hekaerge faxoU™ zu sein. Denn die Deutung, daB es sich
von dem Paare Opis und H.

,
s. uJ««K e

£flr J einen Schraeichemamen handle, sieht ge-

*Hikaler£xeUn Demotikon^««^^),klciner lOzwungenaus. Ob diese Hekalineodei'H. aJaDemen-

DenVofder^hyle Leontis, der nach seinerkellung HeroineKult hatte
?
stmchtklar. ^s Hekalesien-

im Prytanenverzeichnis IG II 864 zur Binnenland- fest und was es sonst noch von Kulttatsachen gab,

SttyY gezahlt werden muB. Den einzigen An- sollte an Theseus angeschlossen werden. Zum

haltgunkt zu seiner naheren Fixicrung bildet der AnschluB wahlte man die Sage vom niwrfhon.

Mvthus von der East des Theseus auf seinem schen Stiar wegen der ortlichen Nahe und den

Abenteuer zur Bezwingung des marathonischen Theoxenieutypus T
wie er am ahnhchsten in der

Stieres (Plut. Thes. 14). I^anach hat H. an Molorchossage begegnet. VgL H eyne «u Apollo,

einem wichtigen Punkt im Gebirge auf dem Wege dor II 5. Naeke Opusc. II 118. Deaeken De

Athen- MaTathon gelegen. Naheres lafit sich nicht theoxenns 26. [P. ^riedlander.j

ismachen: MifchhOfer Karten von Attika, 20 Hekaleios &%**»*& Epiklesis des Zenj.im

Test III-VI S. 37 suchte es bei Kalisia am Slid- attischen Demos Hekale wo ihm das Hekalesion-

abhang des PenteUkon 5
Abh. Akad. Berl. 1892 Fest gefeiert wurde H^\,s

-/"f^^:
22 im Bergkessel von Kukunarti, bei Stamata auf Steph. Byz s . Exaly. Plut. Thes. H nach Phi

der Ostseite des Gebirges, nahe bei Marathon. ochoros (ExdX
f

Ad). Der Kult "ollte v^He-

Diese Annahme bekampft LOper Athen. Mitt, kale (s d) gestiftet sein. [Jessen.]

XVII 384 und schlagt vor, es auf der Siidseite Hekatadoros s. Hypatodoros

II Parnessos etwa bei Keramidi zu suchen. Bei Hehataic
, « Exaratr, = %™»%£™^

der Griindung der Phyle nzoX^atg urns J. 224/3 Gebiet), ein Bezirk, der der Hekate geweiht^war

TOde H. ihr zugewiesen, wie aus IG II. V und zum Gebiet von Hahkamassos gehorte
^

477c hervorgeht (s. Kirchner Prosop. Att. H30d.. Inschrift m der ehemaligen Ritterburg von

5321 [Kolbe] Halikarnassos gefunden, Newton Essays on Art

21 Eponyme Heroine des gleichnamigen atti- and Archaeol. 433 L 215: Kdxgav '^W^
schen Demos Die tfberlieferung iiber sie geht nh\v Exmatrjg. |BMxnner.j

auf aal SchtTes Kallimachos^Etyn, M. Suid. .
Heiataios 1) Sobn des Kolchos aw^ag

a Exdlm Naeke Opusc. II. Gomperz Aus der Tnerarch, geehrtvon den Athenern zur Zeit des

H des Kallimachosf Wien 1893. V Wilamo- Krieges gegen FhUipp .von Mda^nflG
witz Nachr Gott. Ges. 1893. 731ff.) und auf die 11414. Dittenberger Syll.2 267) [bundwall.]

Itthis des PhUochoros (Plutarch. Theseus 7) zu- 2) Hekataios von Eretna (Mueller Sac. to
rtck. Kallimachos schopftc gewiB aus einem Ate M. 49 Roper Uber einigt 8^"^
•ilteren Atthido^raphen (wie er die Akontiosge- 40 mit Namen Hek., Danzig 18*7. 1878 feuseminl

Se derShL cVonik des Xenomedes e?t- Gr. Lit.-Gesch II 399 314) ,
Zeitgenosse Alexanders

nahm- Oxvr Pap VII nr. 1011 v. 54). Es han- oder aus der fruhesten hellemstLschen Zeit, wie

delt sich L eine Episode aus dem Kampfe mit die Umgebung zeigt, in der sem Name m dem

3em marathonischen Stier. Theseus kommt zu einzigen Zitat erscheint; narnhch bei Plutoh.

H.. bevor er in den Kampf geht, und wird freund- Alex. 46 m einem Zfeteaneat (au B^Istros? v Gut-

lich aufgenommen. Das gab bei Kallimachos eine schmid Kl Schr. V 155f.), unter den
1

Schntt-

beruhmte Szene. die (z. B. auf Ovid und Nomios) stellern, die Alexanders Begegnung mit der Ama-

stark gewirkt hat. H. betet dann fur den Helden zone fur ein .^a erklarten Ihn deshalb unter

und gelobt, wenn er gesund zuruckkomme, ein die Alexanderhistonker zu rechnen (Boper I ^0

Opfer Sie\tirbt aber%or seiner Mckkehr und 50 II 13), ist mindestens unsicher Denn Pluteh

*r findet sie tot (Priapeum 12: quam domo re- scheint in seiner Aufzahlung durch ein yog Tovrotg

vertens Hums repperit in rogo iaeentem). Da zu scheiden zwischen den Alexanderhistonkern

Betzt er selber akDank fur die Aufnahme den (Anstobulos Chares ,
Ptolemaios, Anhkleides

Kult ein, an den sich die ganze Sage als atio- Philon von Theben !st unbekannt; von PMippw

logische Legende knupft, tEs opferten namUch', aus Theaggela kennen wir nur Kagcxa) .^3olcJen

salt Plutarch a. O. - und gerade dies wird aus die die Sache in anderen Werken erwahnt hatten

.

Philochorosstammen-^dieumwohnendenDemen, aufier H. Duris und der unbekannte ^ihppos

indem sie - in ft. Nr. 1 jedenfalls - zusammen- von Chalkis, also ebenfalls ein Euboer. Das maeht

kamen, dem Zeus *ExaXog das Hekalesienopfer v. Gutschmids Vermutung (124) wahrschem-

VExakri<Hov ist iiberliefert , ExaXfaa Korais)60 lich, da6 geographische Grunde mafigebend waren

und sie verehrten die H. , indem sie sie mit und dafi auf einen von beiden die gnechiscner

Kosenamen (vxoxoqiHohsvoi) Hekaline nannten, ,Kantenlieitelkeit< entsprangene Nachncht von

veil auch sie den ganz jungen Theseus nach Euboern in Armenien zuruckzufuhren ist, die im

Greisinnenart freundlich behandelt und mit sol- Bunde mit Gargareern und Thrakern gegen die

chen Schmeichelnamen bedacht hatte.' Hesych. Amazonen kampfen (Strab. XI 5 2). Da auch

s v nennt den Zeus wohl richtiger 'ExoXeio; in Chalkis Amazonengraber erwahnt werden (Plut.

und' laBt seinen Kult von H. selbst gegrnndet Thes. 27), konnte H. Evfhuca oder EgeiQiaxa ge-

aein Die Ehren , die ihr nach Platarch darge- Bchrieben haben. DaB ihn Mueller und t. Gut-



Jicnauttiuo JtieKaiaios zoo»
schmid fur einen Schriftsteller ftber den Pontos
oder die Nordlande iiberhaupt erklaren, ruht allein
aufButtmanns KonjekturPs.-Scymn. &70*E.-efy'
ovgetQtevs, die jetzt allgemein zu Gunsten von
Ropers 6 Tfyog aufgegeben ist. (Mueller FHG
II 389, 11 wies dem Eretrier deshalb aueh Schol.
Apoll. Rhod. IV 284 zu, wo aber an dem Milesier
festzuhalten ist, und wiederholt Scr. Rer. Alex. M.
49b die von Schweighauser zu Atben, I S. 468

Schreibei fehlt: BgvoTaxia, <9e5vtf, Magtoveia^
ndrvxoc, Hvfrg, Zeoriov, HtfisQivy, XdXxn. Daztt
eine Reihe ^rakiacher4 und agyptischer Stadte-
(s. § 12, 4. 15). Doch f&hrt das schon auf die
gewaltige Vermehrung unseres Materials durch
Nachweis der Benutzung des H. bei Spateren (vgb
§ 6. 21). Der Versuch, diese auizuzeigen, ist bis-
ber leider nur fur Einzelheiten gemacht; und da,
oft ohne feste Prinzipien. Die dringend not-

gemachte tonchte Identifizierung des Eretners 10 wendige Monographie fehlt. Aus der Literatur
mat dem Nrjoitiozng, den Kallimachos als Verfasser
der Periegese des Milesiers genannt fand). Ganz
unwahrscheinlich ist es, mit Hecker Philol. V
1850, 420 und Stieble ebd. VIII 591 in ihm
den H. zu nennen, den Agatharchid. de m. rubr.
64 neben Basilia als Antoritat fiir den Osten nennt.

3) Hekataios Yon Milet, dvtjg Xoyojioidg (Herod.
H 143. V 36. 125; danach Aristeid. II 482. Arrian.
anab. II 16, 5. V 6, 5. Aelian. n. a. IX 23; toxogio-

nenne icb an allgemeiuen Darstellungcn Vossii
De Histor. Graec. ed. Westermann (1838), ISff
C. Mueller FHG I p. IX- XIV. IV 623. E.Meyer
Gesch. d. A. II 1893 § 5. 465. Wachsmuth
Einleit. 1895, 327. 509. Gom perz Griech. Denker
I 1896, 205tl. v. Wilamowitz K. d. G. I 8
(1905), 33 und Greek Historical Writing, Ox-
ford 1908, 7. Christ-Schmid Gesch. d. Gr,
Lit. 5 I 1908, 4261 Bury The Ancient Greek—- l

- -7 ' — — • — -"-~ — " j v^.,^^.,^ jjiu. m. j.t.uvj, t:uvi. XJU.1J J.UC -TLUIjUjllLj VJIXCCJS.

yeayog Suid. s. v.; cozogixog Kerkid. bei Aelian. 20 Hist., London 1909, 8ff. Zu dem geograpbischen
Tar. hlSt. XIII 20. Suid. R. 'RAldvixnc MtXrininc- WprlfP- TTV Pr+ TTn+oron/>Vi tiIiot dia anAm /I fic, TJvar. hist. XIII 20. Suid. s.EUdvtxog Mityoiog;
6 Ttjv toroQiav ovvzdijag Strab. XIV 1, 7; unter den
historiae eonditores Solin. c. 43).

§ 1. H. ist eine der bedeutendsten Er-
scheinungen in der Geschichte der alteren Prosa-
literatur und der Wissenschaft ; der erste Ver-
treter ionischer iarogln auf den Gebieten, die

wir jetzt Geschichte und Geographic nennen.
Die Alten ftihren ihn mit Eecht unter den

Werke: TJkert Untersucb. IibeT die Geogr. des H.
mid Damastes, Weimar 1814. Hollander a. a. O..

Forbiger Handb. d. alt. Geogr. 12 1877, 48—58.
Mas P. C. Schmidt Zur Gesch. d. Geogr. Lit.

new., Berlin 1887, 8ff. AtenstiLdt De H. M.
fragm. quae ad Hispaniam et Gailiam pertinent.

Leipz. Stud. XIV 1891, 1—172. Trope a Ecatecv
da Mileto, Messina 1896. 1897. Berger Erdkunde
d. Gr.2 1903, 31 o. Zur Echtheitsfrage v. Gut-

altesten Prosaikern auf. Er konkundert dabei 30 schmid Philol. X 1855 = Kl. Schr. I 39ff.

;

mit Pherekydes, der als Philosoph rechnet und
hier als .Erfinder' der Prosa die berechtigteren
Anspruche der Schule des Tbales zuriickgedrangt
hat. So Suid, s. "Exazatog jtQOiiog bk iazogtav

mC&g i^rsyne, ovyyga(pijr ds <Z>EQExvSt}$ (xd yag
'Axovodaov vo&evstai), wo iozogla den spateren
Sinn ,Geschichtswerk' hat, ovyyQacpfj ganz all-

gemein das (prosaische) ,Schriftwerk' bedeutet;
Vgl. auch Strab. I 2, 6 jipcbxtoza yaQ f\ Jioir^zixr)

N is sen Ital. Landeskunde II88 3, 7. Cobet Mne-
mosyne N. S. XI 1883, 3—7. XII 1884, 81f.

Lip si us Quaest. Logographicae , Leipzig 1885,
15—17. Kiese GOtt. Gel. Anz. 1885, 240ff. Diets
Herm. XXII 1887, 41 Iff. Curt Th. Fischer De
Hannonis Carthag. Periplo, Leipzig 1893, 95—98..
Wells Journ. hell. Stud. XXIX 1909, 41—52.
Caspari ebd. XXX 1910, 23G-248. Zur Be-
nutzung durch Herodot u. a.: Baehr Herodoti

xazacxevi} Tzag^X&er etg ro pieaov . . . uza ixeivyv 40 Historia2 IV (1861) 435ff. Heil Logographia
UlUOVUEVOt. XvaavTEC TO UZZOOV. r&lkn iS^ r»»il/i- Tinm H«r none Men tti/I AToi-}iii»rt 1 QQA TlialofiiHovftevoi , Xvoavrsg to ixszqov, rdXka §e <pvka-

tavzeg to, ^ohjtixo. ovveygmyav oi tzeqI Ka&fiov
xai 0£Q€xvdt) (dafi der Syrier gemeint ist, zeigen
Varro b. Isid. orig. I 38, 2. Cic. de or. II 53)
ieai'ExazaTov. Der pseudepigraphe Kadmos scheidet
hier so gut aus wie bei Suid. a. 0. Akusilaos;
denn da ist nicht der Genealoge, sondern der
apokryphe Boioter gemeint.

Die Fragmente sind verstandig gesammelt und

num Her. usus esse vid., Marburg 1884. Diels
a. O. Wiedemann Philol. XLVI 1888, 170—174.
Fries Quaest. Herodoteae, Berlin 1893. Leh-
mann-Haupt Festschr. f. Kiepert, Berlin 1898.
Prasek Klio IV 1904, 193if. Herrmann ebd.

XI 1911, 382-384. Zu dem historischen Werke:
Ed. Meyer Forschungen I 1892 passim. Die
Literatur ist teilweise ungewfihnlich unbedeutend.
WiTklich energische Forderung haben seit Klau-

besprochen Ton Klaus en Hec. Milesii fragm.; 50 sens noch jetzt zu benutzendem Buche nur die
Scvlacis Garvand PptitiIiib "RArlin Ift^l "nana^'h infta^a v^n *T n.,^ -.v. m i A Ti:„i n f iir^^^-Scylacis Caryand. Periplus, Berlin 1831. Danach
ohne FCrderung C. Mueller FHG I (1841) p. XVI.
1—31. IV 627f. Nachtrage geben Stiehle Philol.

Vm 1853, 590ff. (nicht ohne Irrtumer und Un-
sicheres) und Hollander De Hec. Mil. descrip-

tione terrae. Diss. Bonn 1861, 17, 2. In der
Mtillerschen Sammlung sind zu streichen frg. 2
(trotz Trope a I 48f.), 160, 291, die dem Abde-
riten gehoren; als unsicher auch frg. 254, dessen

Aufsatze von v. Gutschmid, Diels, E.Meyer
gebracht. Ich behandle H. deshalb ausfubrlicherr

ohne doch mehr geben zu konnen, als Hinweise
und Anfange.

§ 2. tJber H.s Leben sind wir unterrichtet
durch eine Vita bei Suidas, die aber auBer einem
erreclmeten Zeitansatz und einer unbrauchbaren
Angabe liber H.s ,Lehrer (dxovorqs JlgofxayoQov :

IIv&ayoQov Serin, was ebenso unmftgUch wie die.-».,.... ^^..^^^^.j „»„ u.uMiuii'vi uu\zu "£,. i-MT, uloolu j i vifu^ujjwt/ ucnii, v* tio cuciiau UlllllVgUUli WIB V11C

Hauptteil zu frg. 358 gehtfrt; frg. 374 (Hesych. 60 leere Beziehung auf einen Homonymen durch
s. vji avvrjv) ist aus den Falsae zu den echten zu
stellen. Hinzuzufiigen sind Aristeid. II 482 Dind.

;

Dio Chrys. or
;
LHI 10 (II 112 Arnim) zu frg. 332:

Harpokr. S. QoSarid, Kcdavgsta, xvjtaoatg, Aot~
dias; Steph. Byz. s. fagyaga, 'EXfieoziov. Aus
demselben wohl Ktagvxog, Xcddia, wo der Autor-
name korrupt ist, und erne Reihe von Artikeln,
wo er durch Schuld des Exzerptors oder der

C. Mueller oder auf H. von Abdera durch
Tropea 1 16. Vielleicht liegt Verwechslung mit
Hellanikos vor) nichts gibt, was wir nicht aus

alteren Quellen besser wuliteD. Brauchbar sind
nur die Angaben Herodots V 36. 125 (mid Ephoros
bei Diod. X 25, 4?), die aUerdhigs nicht auf H.
selbst zuruckgehen (so wieder Bury 12), sondern
vernmtlich anf mundlicbe Trtditioti ftber den

Ibnischen Aufstand (an Dionys von Milet denkt

Lehmann-Haupt Klio II 339), denen wir aber

ihrerinneren Wahrscheinlichkeitwegen den Glauben

nicht versagen. Die schwerste Lucke upserer

Kenntnis ist der vollige Mangel an Nacbrichten

fiber H.s Bildungsgang. Doch diirfen wir mit

Sicherheit eine Vermutung aussprechen, die seine

Schriftstellerei uns aufdrangt: er hat zu dem

Kreise gehOrt, den Diels (Cber die altesten

Philosophenschulen der Griechen 1887) mit Becht

als die Schule des Thales bezeichnet. Die is. von

Leros (Ross Iss. graec. ined. II 68). aus der

Tropea I 20f. weitgehende Schliisse zieht, geht

iiberhaupt nicht auf den Milesier.

H. ist Milesier (Seibstzeugnis frg. 332. Herod.

V 36. Eratosth. bei Strab. I 1, 1. 11 und yiele

andere; eine abweichende Angabe existiert- nicht)

und Sohn eines Hegesandros (Herod. V 125.

VI 137. Suid. s. v.). ZugehOrigkeit zur Aristo-

kratie seiner Vaterstadt bczeugen dieser Vaters-

name und die spottische Erzahlung Herodots

(II 143), da6 er zyv uzatqii]V eg exxaidmazov Ssov

zuruckfuhren konnte. Dem entspricht seine Be-

teiligung am politischen Leben, soweit eine solche

bei der halbtyrannischen Regierungsform mOglich

war. Er gehort zu den hcrvorragenden Mannern,

die Aristagoras vor Beginn des Aufstandes gegen

Persien (J. 499) urn sich versammelt (Herod. V 36),

und ist der einzige, der den Abfall widerrat

Kaxalkymv xd te edvea jidvia tmv rjQ^s Aagslog

xai xrjv Svvafitv avzov (dafi dies erst aus H.s

geographischem Werk abgeleitet ist, braucht man
nicht anzunehmen). tJber die Landmacht der

Ionier machte er sich keine Hlusionen und riet

deshalb, sich der Herrschaft auf dem Meere zu

versichern. Urn die Mittel zum Bau einer grofien

Flotte zu gewinnen, empfahl er Beschlagnahme

der Schatze des Branchidenheiligtums, die doch

nur dem Feindc in die Hande fallen wiirden. Wir

bewundern denklaren politischen Blick des Mannes,

der auf Grund seines Wissens auch praktisch die

Machtmittel der Staaten richtig abschiitzte und

erkannte, daB Ionien allein keine Basis zumKampfe
gegen Persien bot, daB die Freiheit der Griechen

in Asien durchaus auf der Beherrsehung des

Xgaischen Meeres bemhe. A then hat spater den

Beweis fur die Richtigkeit dieser tfaerzeugung

gcliefert; doch liegt kein Grund vor, den Rat des

H. erst daraufhin fingiert sein zu lassen. Man
mOchte vermuten, daB auch der Versuch, die Hilfe

des Mutterlandes zu gewinnen, auf H.s Veran-

lassung unternommen ist. Jedenfalls war
^
der

ldlx$ag jiiva£ h toil ytf$ dxdatis uz&Qiadoq &te-

tfirjzo (Herod. V 49) hochst wahrscheinlich die

Erdkarte des H. (Gronovius, vgl. § 13. Die Po-

lemik Tropeas I 32, 3 ist verfehlt). Als dann

der Krieg, wie H. vorausgesehen hatt«, zu un-

gunsten der Ionier ausfiel und nach der Wieder-

lage bei Ephesos die Perser gegen Milet ruckten,

widersetzte sich H. den feigen Vorschlagen des

Aristagoras und empfahl seinerseits, Leros zu be-

festigen, von wo man zu gelegener Zeit nach Milet

zuruckkehren konne (Herod. V 125). DaB dieser

Rat von Herodot kombiniert sei, urn H. lacher-

lich zu machen, wird man Ma can nicht glauben

(zu Herod, a. O.; sehr niedlich ist seine Anmer-

kung zu V 36 perhaps Herodotus did not approve

of historians meddling with politic*). Ater dafi

Herodot die nicht befolgten Ratschlage ohne ein

Wort des Lobes erwahnt, ist, wenn man I 170

vergleicht, fiir sein Verhaltnis zu H. allerdings

bezeichnend. Macan (Herodotus IV— VI p. LXVII;

II p. 73) sieht auch in dem Fehlen eines Namens

bei Herod. VI 42, wahrend Ephoros bei Diod.

X 25, 4 H. als sTQeoffaniis vno xcdv 'Icbvcov aXEr

azalfihog nennt, tTbelwollen Herodots. Aber daB

Ephoros unabhangige tjberlieferung besafi, ist

10 wenig glaublich. DaB es H. war, der Dareios'

Bruder Artaphrenes bewog, bei der Neuordnung

der ionischen Satrapie mit Milde und zum Besten

der Ionier selbst voizugehen, ist gewiB nur eine

Vermutung. Sie lag nahe und cntbehrt nkht der

inneren Wahrscheinlichkeit. H. mochte sich auf

friihere Bekanntschaft mit dem persischen Prinzen

stutzen konnen.

H.s Zeit haben die antiken Chronographen,

wie iiblieh, nach dem persischen Konig bestimmt,

20 den er vermutlich selbst als letzten erwahnt hatte:

yiyove xara xovg Aageiov XQ°vovG Suid. Bei Ein-

tragung in die Zeittafeln ist daraus das erste

Regierungsjahr dieses Konigs geworden: 01. 65 =
520/19 (Suid. s. v.; entsprechend s. 'ElXdvtxog'

'Exaxaion tjisfiafa ysyovoig [yeyovoxi codd.] xara

xa ITsgoixd d. h. 480, 40 Jahre nachlL; daraus

als Geburtsjahr ca. 548 zu berechnen, wie Tropea
I 15f. tut, ist Spielerei). Ganz vage Dionys. Hal.

de Thuc. 5 szgo xov TlEkojiovv^aiaxov jeoXsjlwv. Fiir

30 uns ist das einzig sichere Zeitindizium, daB H.

beim Ausbruch des Ionischen Aufstandes nicht

nur alo&avofiEvog xrji fjhxiat, sondern ein gereifter

und erfahrener Mann war. Denn was Herodot

erzahlt, wird durchaus bestatigt von Herakleitos,

dessen Buch eben damals erschienen ist (Diels

Parmenides Lehrg. 1897, 71f.). Dieser, der iiber

sich selbst das stolze Mrort sagte kdt^od^v ifie-

(ovzqv, sc-hloB auch H. in das epigrammatische

scharf formulierte Urteil iiber die Nutzlosigkeit

40 des Wissens ein : TtoXvfiadirj voov s^w ov diddoxei •

'Hoiodov yag av idida& xai Ilv^ayoQTjv avxig xs

ZEioydvea xai 'Ettaratov (frg. 40 Diels). Es ist

W e 1 1 s 44 vorbehalten geblieben, aus diesen Worten

zu schlieBen, that the fame of H., though consi-

derable, was not that of a geographer (!) ; and in

any ease the contemptuous tone of Heraclitus

ist completely inconsistent with the prominent

part in the development of Ionian science which

his modem admirers assign to H. ; er war nach

50 Wells 52 really a writer of no importance. Das-

selbe Unverstandnis zeigt Caspar y 236. Und
dann wundern sie sich, daB wir keine ,Zeugnisse'

fur H.s Bedeutung besafien. In Wahrheit zeigt

die Zusammenstellung vor allem mit Hesiod, wie

hoch wir das Ansehen, dessen H. sich bei seinen

Zeitgenossen erfreute, zu veranschlagen haben; und

damit im vollsten Einklang steht die Tatsache,

daB die anekdotisch-novellistische Tradition, die

bei Herodot vorliegt, die Erinnerung an ihn ebenso

60be\vahrt hat wie die an Thales, Bias, Solon und

andere groBe Manner der ionischen Zeit.

Nach alle dem haben wir die Reisen des H.,

die sich jedenfalls uber einen langeren Zeitraum

erstreckten und mindestens auch die Publikation

der IJegtodog r?fi vor 500 anzusetzen. Da die

ersten Regierungsjahre des Dareios einer Bereisung

des Orients, den H. gerade besonders genau ge-

schildert hat, kaum gunstjg waren, wird man sie
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nicht vor ca. 516 beginnen lassen. Die Frag-
mente bestatigen, obwohl sie ihrer eigenartigen
Erhaltung wegen nicht viel ausgeben, und obwohl
man immer damit rechnen mufi, da6 ein von H.
gegebener Name nieht auf eigener Erkundung,
sondern auf mundlicher oder schriftiicher Tradition
beruht und deshalb nicht absolut fur die Zeit der
Niederschrift beweist, doch dieses Resultat. Den
Terminus ante quern (Klaus en 7f.) geben die
sizilischen Namen: Kaxdvr) frg. 44, das HieronlO
nach den Olympien 476 als Alrvrj neu griindete;
ZdyttXr) frg. 43, das gegen 490 bei der Neu-
besiedelung durch Anaxilaos den Namen Messana
erhielt. Den modernen Zweifeln an der Echtheit
gegeniiber mOgen auch frg. 49 Himera (spater &sg-
nai), zerstSrt 409; frg. 47 Moxvrj, zerstSrt 398; frg.

46 Advfiawv axga, seit 397 Stadt, angefiihrt sein.

Einen Terminus post quern liefert frg. 140 coll.

Steph. Byz. s. BogvCa: cine sioXtg Hegoixv} BogvCa
(vgl. frg. 175. Herodot. VII 59 Aogioxog) an der 20
thrakischen Seite des Pontos kann nicht vor Dareios

1

Skythenzug, der freilich nur sehr approximativ
auf 512 bestimmt wird (E. Meyer Gesch. d. A.
Ill 70A.)

( gegrundet sein. Sicglin bei Leh-
man n Klio II 337 schliefit feraer aus frg. 188
Moaxot, Kolyoiv efhos, daB die 'Aotf] ,den Zustand
darstellte, der herrschte, ehe die 19. Satrapie ein-

geriehtet wurde' und ,ehe die Moscher als An-
gehorige dieser Satrapie von den Kolchern getrennt
wUTden, die nicht in direkte Abhangkeit gerieten'. 30
Das ware vor dem Skythenzug, ,ftir den der Besitz

des im damaligen Moschergebiet liegenden Siid-

ausganges der kaukasischen Pforte unerlaBlich war'.

Mir scheint da aus dem Genetiv, der schlieBlich

eine ethnographische Zugehorigkeit bezeichnen
kann, etwas viel geschlossen zu werden, zumal diese

Volker — Moscher, Chalyber u. s. 1 — doch ,nur

voTttbergehend unterworfen' sind (E. Meyer Gesch.
d. A. Ill 93). Aber es ist selbstverstandlich mbg-
lich, dafi H. Asien friiher bereist hat als Enropa. 40
Publiziert ist die Ilegiodog natiirlich als die Em-
iteit, die sie war. Wenig Wert ist darauf zu

legen, daB in Herodots Aiyvjzziaxd die Daten auf
Amasis gestellt sind. Das braucht nicht daran

zu liegen, daB Herodot den H. benutzt, sondern
kann sich aus dem Untergange der agyptischen

Selbstandigkeit unter diesem Herrscher erklaren.

Die revmkoyiai sind spater erschienen, als die

Hsolodog (§ 19); mehr laBt sich nicht sagen (das

Zeitindizium, das Friedlander Philol. Unters. 50
XIX 161, 1 fiir moglich halt, ist gewiB nicht

richtig). Wie weit sich H.s Leben erstreckt hat,

bleibt ganz unbestimmbar.

§ 3. Eriialten sind uns von H. etwa 380
namentliche Fragmente; davon 311 bei Steph.

Byz., die anderen fast alle bei Grammatikern
(Scholiasten und Lexikographen). Sie verteilen

sich sehr ungleich (37 -+- 333; etwa 10 sind ihrer

Herkunft nach ganz zweifelhaft) auf die zwei
Werke. die das Altertum von H. besafi und die 60
gewiB seinen ganzen literarischen Nachlafl bildeten

;

auf die loTOQiai und die Ilegiodog Ftjq. Denn
unter diesen Namen scheinen sie in die Ilivaxeg ein-

getragen zu sein (Suid. s. 'EXXavixog MtXrjotog).

Naturlich sind die Titel nicht alt. Wie H. selbst

uberschriebea hat, wissen wir wenigstens von dem
historischen Werke (frg. 332; vgl. auch Dio or.

1HI 10). Dahex variieren die Titel in den Zitaten.

Hefcatoios ssova

Das historische Werk wird entweder ganz all-

gemein als lorogfai zitiert (frg. 338 = Schol. Apoll.

Ehod. I 551; frg. 333. 343 = Steph. Byz.; vgl.

Strab. XIV 1, 7 '£. 6 zrjv lazoglav owzd^ag. Snid.

s. 'Exatatog' lazoglav 7CeC&s i^veyxev. Frg. 332
iv riji clqxv 1 rtf£ iazoglag); oder nach der Form
als revsaXoyiai (Athen. IV 148F = frg. 355; Steph.

Byz. = frg. 335. 336. 344. 350. 363. 364). Ein-
mal auch nach dem Inhalt als UgayoXoyta (Harpokr.
s. ddsl(piCstv. fj@a> iXeyEi&v u. a. die Hss.), wie
das Werk des jiingeren Anaximandros (Athen. XI
498 B). Dies letztere ist gegeniiber gewissen mo-
dernen Vermutungen liber den Inhalt des Werkes
wesentlich. Nicht ganz bedeutungslos ist die

Titelfrage auch bei dem ,geographischen' Werk —
um diese bequeme Untorscheidung beizubehalten.

Die Bezeichnung Ilsgiodog Vfjg ist vermatlich aus

Herod. IV 36 genommen, wird aber nicht hauflg
gebraucht (Strab. XII 3, 22. Harpokr. s. KaXat-
QEia. Als Teiltitel Evgtbatjg Ilegtodog: Athen. X
447 D. Harpokr. s. Kvjzaoatg, Aotbtag). Nicht
ganz mit Unrecht ; denn Vfjg ITsgioSog bezeichnet

an jener HeTodotstelle und im alteren Sprach-

gebrauch tiberhaupt zunachst nicht die Erdbe-
schreibung — diesen Text zur Karte nennt Herodot,

wenn er H. zitiert, einfach loyot (VI 137) — , son-

dern die Erdkarte (Herod. V 49. Aristoph. nub. 206.

Aristot. met. 1 13. II.5 p. 362, 12; vgl. im Schrif-

tenkatalog Anaximanders Suid. s. v., wahrend Diog.

Laert. II 2 r$jg aai d'aXdoaijg tisqi/hstqov sagt) und
ist als Buchtitel uberhaupt selten (so fiir Eudoxos
und Dikaiarchos, die beide zweifellos eine Karte
beigaben; dagegen nicht fiir Hellanikos, der dnld-
oroig jiagedame rfyv iatoglav); vgl. auch Strab.

VIII 1, 1. Der ublichen Terminologie entspricht

der in den Zitaten viel haufigere Titel JlE^yrjatg
(Porph. bei Euseb. praep. ev. X 3. Harpokr. s. qo&co-

vtd; Athen. 447 C = frg. 290. Steph. Byz. frg. 263.

280. 282. 301. 304. 312. 313. 317. 318. 326. 330.

Als Teiltitel Hspttfyriotg EvQOiJir}g : Herod, jr. fiov.

X%. 31, 25. Steph. Byz. frg. 81. 107. 113; U^4-
yrjoig 'Aofyg: Athen. 70 A; vgl. 410E rag ntQtr\-

yr\otig h zijt 'Amai emyQa<pop£vrn [daraus auf die

Betitelung durch Kallimachos zu schliefien, geht
nicht an]. Herod, n. (a,ov. Xe£. 31, 24. Steph. Byz.
frg. 173. 181. 207. 235. 262. 273. 305-307. 323;
ITeQtTjyrjcit; Aiyvxxow. Steph. Bvz. frg. 264. 265.

267. 272. 274. 277. 283. 284; Vgl. Arrian. anab.

V 6, 5 ra d/x<pl xr\i yfji ti\t Atyvsttiat 7tott)fiaxa\

IIso. Aipirjg- Steph. Byz. frg. 271. 275. 288. 299.

303. 311. 314-316. 321. 322). Hieraus abgekurzt
ist die haufigste Zitierweise, die nur in Stephanos'
Epitome vorkommt als Evgdtnr} (lllmal) und
'Aoty (67mal). Verwechslungen sind nicht ganz
selten: Harpokr. s. xvxaaoig; Steph. Byz. s. Oidv&rj,

XoiQaSeg. Als Teiltitel kommt noch AioXiKa vor
(Steph. Byz. = frg. 212. 213), wahrend ev'EXXij-

ojiovTon (Steph. Byz. s. Teredog) wohl Ortsbe-

zeichnung, nicht Titel ist.

§ 4. Die inhaltliche Zerlegung in Evqwjiti und
Aot't} deckte sich vermutlich mit der bibliotheka-

rischen in zwei Biicher. Wenigstens enthielt

Buch I sicher die Evg&xtj, Bueh n sicher die

'Aoit} (IIeQiriyfas(os 0: frg. 182. 280. 290. nsgajy.

a: frg. 70 und Harpokr. s. Qotovia; hier&ber § 10.

Ausgefallen ist die Zahl frg. 301)r Die Verteiltuig

auf zwei Bollen, die durch den Umfaog des Werkes
bedingt war, ist Toraleiandriniach. Das eeigt die
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Eintragung der *Aoh\ unter dem Namen eines

Ntioidmjg in den alexandrinischen Bibliotheks-

katalog: Athen, 70A 'E. . . iv *Aotag UeeiTjyrjosi,

£i yv-qmov zov avyyga<peo>g to ftiflXlov — KaXkt-

jA.axog yag Nrjatcorov avid avaygdfpet; 410E (

E. . .

rj 6 yeyga<p6)£ rag Tiegtrjyqoetg ev xfft 'Aoiai sm-
ygafpofisvrjt- Arrian. anab. V 6, 5 'E. . . ?J

el Sij

zov aXXov iozi ra apLtpi zrjt y^i zrjt Alyvszxiai norf-

fiara. DaB wirklich nur die Aata gemeint ist (so

Frage aber ist durch die glanzende Untersuchung

von Diels im bejahenden Sinne entschieden. Die

Sache ist erledigt; ovxht 3ig6$Xripi,a iauv, auch

wenn sie von Zeit zu Zeit wieder aufgewarmt wird

unter Wiederholung der alten, von Diels zuriick-

gewiesenen Irrtiimer und unter Hinzufugung einiger

neuer. So zuletzt von Wells, der zwar die

clearness of statement bei Diels ruhmt, ihn aber

ganz fluchtig gelesen hat. Er ist von Caspari*)

auch Diels 413), scheint umso sicherer, als 10 wenigstens in den Einzelheiten richtig widerlegt.

Athenaios die Evgwnr) ohne jeden Ausdruck des Weder ist der ganze litcrarische Nachlafi des H.

Zweifels zitiert. Es vertragt sich auch gut mit

deT archaischen Art des Buchwesens. Die Aoit]

stand zwar auf einer besonderen Kollc, weil .das

ganze Werk fiir eine Rolle zu umfangreich war

und man doch irgendwo teilen muBte. Aber H.

hat ihr keine neue Uberschrift gegeben und hat

den Abschnitt nicht auders markiert, als HeTodot

die ttbergange zwischen den cinzelnen Xoyoi oder

eine hellenistische Falschung, wie Cobet behaup-

tete (das ewige Gerede von einer Falschung saec.

Ill auf den ,beruhmten Xamen', fiir deren Mtfg-

lichkeit man immer wieder die gleichen Galen-

stellen zitiert, die doch in Wahrheit gerade be-

weisen, daB die Gelehrten sich durch solche Fab
schungen nicht haben tauschen lassen^ erledigt

sich schon dadurch, daB das Werk oder ein Teil

Skylax die zwischen i^etMjnj-^o/]? undMc^-zli^v*? 20 von ihm, garnicht unter dem beruhmten Namen,

(c. 69. 70. 107). Sie war, sobald sie allein um-
lief, anonym uni konnte von einem Fremden
okkupiert werden. Die kurze Ausdrucksweise, in

der StTab. I 1, 11 Eratosthenes' Ansicht wieder-

gibt (rov dk 7?. xaraXtJTEtv ygdfifia mozovfievov

Ixstvov sivat ix zrjg aXXov avzov ygacprjg), wider-

spricht mindestens nicht. Wohl aber ergibt die

Tatsache, daB Eratosthenes die Echtheit der "Aoit}

nur aus inneren Grunden erweist, etwas anderes

:

sondern unter dem ganz obskuren eines NrionojTjg

in die Bibliothek gekommen ist), noch ist nur

die IJegiodog gefalscht (Wells); noch ist das

echte Werk durehgehend oder in einzelnen Par-

tien direkt oder aus einem gefalschten H. inter-

poliert (C. Mueller p. Xllff. Nissen 7. Max
C. P. Schmidt 10. Fischer 96f. Wachsmuth
510, 1); noch stand endlich neben dem echteu

Werke ein gefalsehtes Buch iiber Agj^pten (H ol-

die 'Aaiij ist, wie etwa auch das Werk Anaxi- 30 lander. Lipsius 15. Niese 240). Diels' Be-

manders (Diog. Laert. II 2) und vermutlich noch

viele andere alte Biicher, nur in einem Exemplar

in die alexandrinische Bibliothek gelangt. Nach
der Textgeschichte (§ 9) ist das auch garnicht un-

glaublich. Es geht jedenfalls nicht an, die Ein-

schiebung eines xal vor NrjoMoxov (Diels 415, 1)

. als etwas ganz Selbstverstandliches zu betrachten

und in dem Verfassernamen Nr}Gt(ozr}g nur eine

Variante zu sehen. Unsere Zeugnisse erlauben

hauptung, daB die von den Modernen aufgespurten

Verdachtsgriinde gegen einzelne Fragmente ,auch

nicht den leisesten Anhalt an der Tradition' haben

(soweit es sich nicht etwa um einfache Schreib- oder

sonstige Traditionsfehler handelt), bestelit auch

jetzt noch zu Eecht. Sie ist seitdem fiir die auf

Spanicn und Gallien beziiglichen Stucke positiv

bewiesen von Atenstadt. Negativ beweist ihre

Berechtigung sich fast noch besser durch die ver-

allein die Konstatierung von zwei Tatsachen: 1. in 40zweifelten Angriffe der Skeptiker. Ein bezeich-

den Illvaxeg war die A attj eingetragen nicht unter nortfaa T^eniel. SitAnh "Rv7 fiihr+, aus H. nicht

H.s Namen, sondern unter dem eines Nijaiwztjg.

2. Eratosthenes nahm die ganze negiodog fiir

H. in Anspruch unter Berufung auf die (sprach-

lich-stilistische oder sachliche) ttbereinstimmung

mit den sicher echten Biichern. Ob sich Kalli-

machos selbst mit der Echtheitsfrage naher be-

schaftigt hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich

ist es nicht. Keine Vermutung ist iiber die Per-

nendes Beispiel: Steph. Byz. fuhrt aus H. nicht

weniger als 10 Stadte Olv(6zgcov iv (xeaoyeiat an.

Wenn nun einmal s. 'Agivftrj hv ttsooxozafitai er-

scheint, so ist das ein Sehreibfehler, den schon

die Hs. K verbessert hat. Wells sagt the south

of Italy is notoriously seant of water; but some
light is perhaps thrown on the fragment by the fact

that there is an ,Interamnia' inBrutUum, Perhaps

a .little learning is a dangerous thing* for a

sonlichkeit jenes Nqounrrjg moglich. Wir wissen 50 forger. Es ist unmoglich, dergleichen uberhaupt
• i^l .1. . ci.i___.'i— t>„„:.l— „j^_ -D^^u^t-^ noch ernsthaft zu nehmen (auch die Erklarung

von Tropea Eiv. d. Star. ant. 1897, 89 auf die

wirkliche Lage von Arinthe zwischen zwei Neben-

fliissen des Krathis ist sprachlich unzulassig. So

spricht Polybios, nicht H.). Ebensowenig Wider-

legung verdienen die immer (zuletzt von Caspari

nicht, ob er Schreiber, Besitzer oder Bearbeiter

(so v. Gutschmid 55) der Aoirj war. ]Sur an-

tasten wird man den Namen nicht (zov Tvlov

Roper; insulanus C. Mueller).

An den Widerspruch, der zwischen der Angabe

der Ilivaxeg und dem Urteil des Eratosthenes be-

steht, hat sich in neuerer Zeit ein unter mannig-

fachen MiBverstandnissen des Wertes der beiden

Zeugen gefuhrter Streit gekniipft uber die Echt-

*) Wahrend mein Artikel im Druck war, erschien

„, .o o o x der dritte Band von Gercke-Norden Einleitong

heit° des° Werkes , aus dem unsere Fragmente 60 in die Altertumswissenschaft 1912. Die hier (S.76ff.

stammen. Es erscheint uberfliissig, seine Akten
vorzulegen und dieMifiverstandnisse zu besprechen.

Fur jeden, der eine Vorstellung von der tJber-

lieferungsgeschichte der alteren griechischen Lite-

ratur hat, ist bei dem Sachverhalt uberhaupt nur

eine Frage denkbar: bestatigen die erhaltenen

Fragmente das zuversichtlich ausgesprocliene Urteil

des altesten Historikers der Geographie? Diese

81ff.) von Lehmann-Haupt gegebene Behand-

lung des H. beriicksichtige ich absichtlich auch

nachtraglich nicht mehr. Jede Polemik gegen die

von Lehmann-Haupt akzeptierte Ansicht Sie-

glins fiber eine Bearbeitung der IIsQiodog aus

dem 4. Jhdt. und gegen Lehmann-Haupts
Auffassungen von den Quellen der griechischen

Geschichte erscheint mir vOllig uberflOssig.
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2S6f.) wiederholten Versuche, die Lemmata des

Stephanos laur Diskreditierung emzelner Fragmente
und

,
des H. selbst zu benutzen. Aus den drei

Ableitungen des Namens Xlog bei Steph. Byz. s. v.,

von denen vielleicht kerne dem H. gehort, dessen

w6rtiich.es Zitat (frg. 99) nur Xfog-xoXtg Xlog um-

faflt, w&hlt er die zweite, urn zu beweisen, daB

ein Ionier das nicht geschrieben haben konnc.

Das ist erstens an sich falsch (der Schneefall ist

einmalig, ein mythologisches Geschichtehen : Ion

frg. 13. Pans. VII 4, 8) und zweitens vollig will-

kiirlich. Auch daB frg. 125 (1. 135) und 163

unter Verweis auf Diels 418f. als plainly derived

from. Herodot IX 118. IV 86 bezeichnet werden,

ist charakteristisch.

§ 5. Bei den meisten sind denn diese An-

griffe auf einzelne Fragmente auch nur Neben-

sache. Den entscheidenden Grand, die ganze

nsQtodos \)der wenigstens einzelne Teile zu ver-

werfen, geben ihnen gewisseKoinzidenzen zwischen

Herodot und H., die sich sonst nur durch inten-

sive Benutzung des Alteren von seiten des Jtingeren

erklaren lieBen. Und das ist undenkbar. Herodot

ist ^lassiker', und ein Klassiker darf natflrlich

niemand beniitzen. Ich mag dariiber keine Worte

verlieren. Herodots Bedeutung als Historiker

und Kiinstler oder besser als historischer Kunst-

ler hangt ja doch in keiner Weise davon ab, ob

er in Teilen seines Werkes — und es handelt

sich ja nur um Telle und nur urn solche, die in

seinem Zusammenhange eine Nebenrolle spielen

— den wissenschaftlich bedeutenden Vorganger

benutzt. Nicht einmal der Wert seiner oytg und

toTogiij wird dadurch irgendwie getriibt, dafi er

die Berichte eines Vorgangers verwendet. Wer
Herodot bier verteidigen zu miissen glaubt, hat

weder seine literarische Entwicklung noch seine

literarische Bedeutung begriffen, vor allem aber

nicht den fundamentalen Unterschied, der in

Zweck, literarischer Form und sachlichem Inhalt

zwischen H. und Herodot besteht (s. u.). Solche

Verteidigung mag verstandlich sein als Reaktion

gegen die Versuche der Hekataiosmonomanen (die

ScbluBworte von Wells 52 verraten seine psycho-

logischen Beweggriinde), so ziemlich den ganzen

Herodot auf H. zunickzuluhren ; irgendwelchen

absoluten Wert hat sie nicht. Da nun aber die

richtige Benutzung Herodots zwar nicht Voraus-

setzting fur die Gewinnung eines einigermaBen

farbenreichen Bildes von der TlEglobog ist — ein

solches miissen wir durchaus aus den Zeugnissen

und Fragmenten zu gewinnen suchen und konnen

das auch,— wohl aber dieses Bild und viele wert-

volle Zuge bereichert, so halte ich es fiir prak-

tisch, das zwischen H. und Herodot bestehende

Verhaltnis vorab zusammenfassend zu behandeln.

DaB ein solches Verhaltnis besteht, daB die

Werke des Milesiers fiii Herodot eine besondere

Bedeutung haben, ergibt sich widerspruchslos aus

einem Faktum, dessen Bedeutung uberhaupt nicht

iiberschatzt werden kann : Herodot zitiert H. und

nur H. namentlich (VI 137 iv xoiai Xoyoiot. II

* 143). Den Alten ist dieses Verhaltnis bekannt

gewesen. Was Hermog. n. id. II 12, 6 sagt (E.

6 Mikyotos, nag ov 6tj fidXioxa aiy&rjzai 'Hq66o-

xog. Danach Sui<L s. v. 'Hgodozog de . . . oifpiXij-

Tot xovtov vewteqos car), mag sich allein auf den

Stil beziehen. Aber sachliche Abhangigkeit kon-

statierte jedenfalls nach alteren Autoren mgl
ttX<mr)s Polio, vermutlich der Grammatiker hadria-

nischer Zeit, den Porphyrios bei Euseb. pr. ev. X 3'

ausschreibt. Er spiicht nur von einigen Partien

in Buch II. Herodot habe die Kapitel uber

Krokodiljagd , Nilpferd, Phfinix (II 70. 71. 73>
aus H. ubernommeu, xaza XQiv fiex^vsyxsv ix

rfje neQirjyrjoecog ^eaX^a sieQtJiot^aag. DaB dieses

Zeugnis weder umgedeutet (so. noch v. Gut-
lOschmid 521), noch gar ganz verworfen werden

kann, zeigte schon Hollander 3ff. durch die

Untersuchung der fiir uns kontrollierbaren Be-

hauptungen des Polio. Wenn Hollander sich

durch Annahme gefalschter Aiyvizxiaxa des H.

noch den Konsequenzen seines Hinweises zu ent-

Ziehen suchte, so muB man das jetzt aufgeben r

nachdem Diels an einigen schlagenden Beispielen

gezeigt hat, daB Herodot auch da, wo er nicht

zitiert, auf H. Biicksicht nimint: H. frg. 279

20 nannte Jigypten daigov zov Tiorafxov ; mit Eechtr

da er unter Agyptcn nur das Delta versteht.

Herodot, der gegen diese Abgrenzang heftig pole-

misiert, beh&lt II 5 den Ausdruck bei, charak-

terisiert ihn durch SijAa yap 6ij xai firj nqoaxov-

oavrt, iSovn 66 als Zitat und paBt ihn durch den

Zusatz AXyvnroq h rijv"EU^v£g vavji?J.oviat seiner

geographischen Anschauung an, d. h. er bricht

ihm eigentlich die Spitze ab. Ebenso schlagend

ist der Vergleich von Herod. II 156 mit H.

30 frg. 284 iiber die schwimmende Insel Chemmis.

§ 6. Wir haben danach selbstverstandlich zu

fragen, wie weit nun die Benutzung des Vor-

giingers bei Herodot geht. Es ist das eine aufier-

ordentlich difficile Frage, und die Herausschalung

Hekataischen Gutes — zunachst einmal der JIsqIo-

$og _ darf nur mit auBerster Vorsicht versucht

werden. Ich kann hier nur einige ausgewahlte

Beispielc geben ; denn die vollstandige Unter-

suchung der Nachwirkung der IleQiodog erfordert

40 ein Buch. Aber zu beachten sind meines Er-

achtens vor allem folgendc Punkte: 1) erscheint

es zweifellos, dafi die Ubernahme sich nicht auf

jene vier oder fiinf Stiicke bcschrankt, die, wir

durch Porphyr und durch Koinzidenz mit erhal-

tenen Fragmenten des H. kennen (hmzuzufugen

sind hier noch H. frg. 289. 290 = Athen. 114 C.

448 E oa Herod. II 77 iiber den Sgyptischen

Gerstentrank und das xvXl^arig — Brot). Aber

die Feststellung wird dadurch erschwert, daB H.

50 dem Usus der Zeit entsprechend da, wo er ein-

fach ihm richtig erscheinende uud von ihm selbst

ebenfalls gesehene Zustande oder Tatsachen uber-

nimmt, nicht zitiert. Wenn er aber zitiert, so

nennt er nicht den griechischen Schriftsteller, der

vor ihm die Dinge gesehen und aufgezeichnet hat,

sondern die, sei es schon von diesem genannten,

sei es erst von Herodot zur Kontrolle des Vor-

gangers befragten, Originalquellen, d. h. die Aus-

sagen der fatxdtQtot. Der griechische Vermittler

60 falit als gleichgultig fort (Klausen 126f. Diels

433ff.). Wo er dagegen dem H. nicht glaabt,

polemisiert er entweder namentlich gegen ihn

oder fugt dem aus H. entnommenen Bericht der

emxtoqiot den Ausdruck seines Zweifels bei oder

endlich er stellt der Version des H. die der bii-

x<6e«>t gegenuber (VI 137). Yfa namentliche

Polemik neben stillschweigendcr tJbeniahme hat

Diels das Verfahien des Arieto^eles gegenftber

Herodot als Analogie beigebracht. Hinzuzuftigen

ist das des Thnkydides gegen Hellanikos: er tadelt

ihn I 97, 2 mit Namen und ubernimmt I 9, 2

die Geschichte des Atridenhauses, indem er oi ra

ocupeavaza Uelimovvrjmfov juvrjfirji naga imy Jtgo-

tsqov dedsyftevoi als Quelle zitiert. So heiBt es

IE 5 von der Bezeichnung Agyptens^ als d&Qcv

tov nOTCL/xov: xal ev fiot eSoxeov Uysw (sc. oi

tsQsle) ™e i rrjg x^>Q^\ H 73 beim Phonix <hg

c
mto7ioXtTtxt Xkyovmv ; II 156 bei Chembis Xsysxai 10

V7ib Alyvsitioiv. An den beiden letzten Stellen

ist aber gleichzeitig ein gewisser polemischer Ton

deutlich. Den Aussagen der Eingeborenen stellt

Herodot in sich gleichbleibender Form seine eigene

oyng gegeniiber: II 73 fya pb> jitr ovk sldov ei

/lit] oaov yQCKprjt — sftol fiev ov mora Xeyovrog

^ II 156 avrog {isv sydiys cvts jtXiovaav ovts

xivrjfcloav sidov. Der Ton sticht deutlich ab

gegen eine einfache Konstatierung Herodots, daB

er etwas nicht selbst gesehen hat (z. B. I 183). 20

Offenbar wendet Herodot den Skeptizismus , den

er bei H. gelernt hat, mit Vergniigen gegen diesen

selbst an ; er bezweiielt, was dieser Unglaubliches

nach orientalischen Gewahrsmannern berichtet

hatte , wiihrend er an anderem Orte von den

gleichen Gewahrsmannern ebenso Unglaubliches

ruhig hinnimmt. Ahnlich scheint die Sache IV

81 , wo "EX?.T]vsg oi iv IIovtcoi zitiert werden, zu

liegen: die Ableitung der skythischen Kanige von

Herakles ist im Stile des H., der in der JleQio- 30

dog auch Erytheia im auBersten Westen gelassen

hatte (s. § 19). Der polemische Zusatz £Qyo>i Ss

ovk aKodEtxvvGL wirkt hier besonders unvermittelt

und zwecklos.

Neben die skeptischen oder polemischen Zu-

satze tritt als zweites Kennzeichen dafiir, daB

Herodot den Vorganger benutzt, eine auffallig

markierte Betonung der eigenen Beobachtung, die,

wenn irgend moglich, sich in der Hinzufugung

von etwas Neucm, nicht immer JRichtigem (wir 40

konnen auch sagen, dafi der Zusatz meist falsch

ist) dokumentiert: Herodot hat die Sachen auek

gesehen, und er hat mehr gesehen; er ist zu deT

gleichen Ansicht gekommen und begriindet sie

besser. So II 5 erst idomi de, dann die Aus-

dehnung von Swqov tov xoxaftov auf ra. ho,tv-

MQ&t: hi xfjg Xifitvrjg ravTTjg ... rfg nipt Ixzivot

ovdkv en zoiov6e sXeyov. II 12 xotai Uyovot ama
xetftofiat xal avrog ovrm xdoza doxeco sivat, iSqjv

xtX. II 10 xaz<btEQ oi iQhg EXsyov, idoxei xai 50

avion (iot tivat . . . x&v yao xxX. Ill 97 aytyhvoi

<Ye (jlezqi £{.iev und tn h £[*£. Ill 103 die Er-

ganzung in der Beschreibung des Kamels. Die-

selbe starke Betonung der Selbstandigkeit seines

eigenen Sehens und Denkens (II 112), dieselben

Zusatze (II 120. 116f.?) treten hervor in dem Ex-

kurs n 112—120 uber die Schicksale von Helena

und Menelaos in Agypten. DaB die Einlage in

ihren Grundziigen aus H. stammt, zeigen die von

v. Gutschmid und Dieis herangezogenen Frag- 60

mente: <Pdoog frg. 287 (+ Steph. Byz. s. v.);

'EXivstog frg. 288; Kdvwpog Aristeid. II 482

{+- Steph. Byz. s. v. Strab. XVII 1, 17); O&ng
(Steph. Byz. s. v. Strab. XVH 1, 17); AovXa>v

noXig frg. 318. Das stark rationalistische SchlnB-

kapitel bestatigt die Vermutnng. Der bei Hero-

dot im IL Buch ungewohnlich starke Kationalis-

mns (ZasanumenstellTing bei Bauer Entst. des

Herodot. GescMchtswerkes 1878, 46ff.) ist langst

auf den EinfluB des H. zuriickgeffthrt. Die SchluB-

folgerung fiir die Einlage tiber Herakles II 43

—45 liegt auf der Hand: auch hier wird II 44

die eigene Keise hervorgehoben , die er unter-

nommen hat, um Genaueres iiber diese ihm also

bereits uberlieferten Dinge zu eTfahren. Endlich

noch ein Beispiel: daB V 57-61 H. zugrunde

liegt, zeigt die Dbereinstimmung mit frg. 89

(rt(pvoaioi — TavaygaXoi) und 361 (Kadmos bringt

die Buchstaben nach Hellas). Der .Exkurs 58-

— 60, 1 stammt tibrigens wohl aus den rsvsako-

7km. Hier hat Herodot zuerst eine eigene Ver-

mutung hinzugefiigt iiber die Gestalt dieses alte-^

sten Alphabets; 58, 1 d)g if.wi SoxsTv — yga^fid-

tcov. Sodann betont er am Schlusse bestatigend.

seine Autopsie: 59 sidov 6k xai avxog xxX. Mit

der Erkenntnis, daB Herodot die als sein geistiges

Eigentum gekennzeichnete Vermutung in einen

ubernonnncnen Zusammenhang eingeschoben hat^

erklart sich auch die Unklarheit, die die Inter-

preten in der Darstellung von ca. 58 finden. Die

Vorlage hatte nur von den Verdiensten der Ionier

um die Entwicklung des phonizischen Alphabets

gesprochen, was gut zu H. paBt (s. § 10).

Das Material fur H. vermehrt sich auf diese

Weise recht wesentlich. An Stelle von Einzel-

heiten treten ganze Partien, in denen Herodot

eine Vorlage in bestimmter Weise benutzt. So-

gewinnen wir fiir H. weiter den geschlossenen

Abschnitt II 5-10; denn an den Ausdruck Swqov

tov noxaiwv wird die Vermessung des Landes ge-

knupft und durch doppelte Berufung auf die isgetg

(c. 5. 10) umschlossen. Ein Zusatz Herodots wird

II 7 die Vergleichung mit dem Wege von Athen

nach Pisa sein und vermutlich II 10 die Zu-

sammenstellung ahnlicher jiQogxwpaxa jiomn&vt

deren Elemente treilich wieder aus H. stammen

konnen , von dem diese ganze wissenschaftliche

Art, analoge Erscheinungen zusammenzustellen

(s. u. Nr. 5), ausgeht. Ebenso gehen auf H. nicht

nur die Einzelkapitel II 70. 71. 73 zuriick, die

Polio anfiihrte, sondern der Abschnitt II 65—75
in seiner Grundanlage (s. § 15) uberhaupt. Denn

von der ayoa xgoxodtUcov (71) lafit sich die <pvotg

xooxoddXoJv (69—70) nicht trennen. c. 73 zieht

sort 6k xal aXXog ogvig tegog das c. 72 und eben-

so 74 iiber die isgai 6<pisg mit sich. Darum aber

folgt c. 75 (wie iiblich am SchluB) die Betonung-

der eigenen lazoQirj: Herodot ist nach Buto ge-

reist, jzvvdavopevog nsgi zC>v xzeqoit&v otfiwy.

Bemerkenswert aber ist in diesem Abschnitt ein

nicht versteckter, sondern offen polemischer Satz

c. 69 ex.: jene Ticre heiBen in Wahrheit nicht

xgoxodEtXoi, dXXd zdnipai • xgoxodeiXovg 6k
v
Iwveg

(bvdpaaav. Das fiihrt uns zum zweiten Punkt^

der in seinen Konsequenzen noch wichtiger ist.

2. Herodots Werk ist in seinem ersten Teil

durchzogen von der Polemik vor allem gegen das

ionische Weltbild im ganzen und in Einzelheiten

(bes. II laf. 20-23. ll&f. IV 36—45); aber auch

gegen sonstige Einzelheiten, die von "EXXtjveg oder

"[owes mitgeteilt oder geglaubt werden. Beide

Bezeichnungen sind nicht gleichwertig, wie schon

II 16 "EXXrivdg xs xai avzovg'Iojvag zeigt. Unter

"Eilriveg versteht Herodot zunachst einfach eine bei

den Griechen uberhaupt rezipierte Meinung, der er

die eigene Ansicht gegenuberstellt: so z. B. II 20



''EHXyvcov ftiv tives ijrtatjftot fiovX6f4sroi yev&o&at.
II 17 rai (fit

c
_E2J.t}VG>v vEvofMOftqvtGi (sc. X6ya>t),

vgl. auch II 134 f*ETe£heQot 'EXXrjvcov. Diese
Meinung kann schriftlich vorliegen, braucht es
aber nicht; Stellen wie II 2 ex. "EXXtjveg 8k Xi-

yovaiv aXXa re iiazaia noXXd xai xxk. machen den
Eindruek miindlicher Tradition. Ofter freilich

noch sind die "EXXqvsg dieselben, gegen die H.
im Eingange der revmXoyfai zu Felde zieht: oi

yaQ
r
E\Xr)vb)v Xdyot xxX., d. h. die epischen Dieh-

ter. So ex. gr. II 45 Xsyovai dh noXla xai aXXa
V.VE71WKSXTOK OI "EXXtjVSg. II 118 EtOOfxivm 8t

Itev rovg isqsw; ei fta.Ta.iov Xoyov Xsyovai ofEXXfj-
vsg xrX. Ich walile absichtlich diese Stellen, weil
sie zeigen, daB diese Kritik der "EXl^rsg direkt
so aus H. iibernommen, Polemik aus zwciter Hand
sein kann. Doch wie dem sei, jcdenfalls versteht
er unter den 'loovoyv yv&fiai ganz bestimmte lite-

rarisch verbreitete Anschauungen : die II 15 ihnen
sugeschriebene Ansicht, xo AeXxa /wvvov dvai
Atyvmov, ist uns aus II 5 als die des H. bekannt;
II 69 steht die Abweisung der "Icovsg in dem
ebenfalls aus H. entnommenen Abschnitt uber das
Krokodil; II 16 konnen wir die Dreiteilung der
Erde ebenfalls als Hekataiisch nachweisen. Also
^EXXrjVES kann die Ionier iiberhaupt und H. im
besonderen miteinbegreifen ; "Iatvsg bezeichnet H.
Was v. Grutschmid I 67ff. gegen die Gleichung
"loaves — H. einwendet, besagt nichts, da er diesen
Unterschied der Terminologie iibersieht. Thales

1

und Anaxagoras
1

Ansichten (II 20ff.) iiber den Nil
werden eben nicht als ,ionisch', sondern als ,hel-

lenisch' bezeichnet; und der fabelhafte ,ionische'

Kadmos, mit dem v. Outschmid rechnet, scheidet
fur uns aus. Darum konnen aber auch die "EXXrj-

vsg den
w
I<oveg entgegengesetzt werden. Denn H.

hat ja die "EXXr^vsg selbst oft genug kritisiert.

Wenn Herodot II 2 vom Experiment des Psam-
metich nach den Mitteilungen der Priester von
Memphis berichtet und am Schlufi eine anders-
artige Erzahlung der "EXltjvsg abweist, so diirfen

wir in der ersten die Meinung der Icovsg d. h.

des H. mnso sicherer sehen, als die Polemik
gegen die "Icoveg in II 15 nur in Hinblick auf
II 2 verstandlich ist (Klausen zu frg. 297).
Wir entnehmen daraus

T
dafi H. , ehe er von der

Natur des Landes sprach, tiber das Alter des
agyptischen Volkes handelte, wie das seitdem die

Eegel in den Aiyvmmxd geblieben ist (Diod. I

10). Die Bestatigung , dafi Herodot in diesen

geographischen Abschnitten einem Vorganger folgt,

liefert wieder das erste Indizium. Wir haben II

15 eine Abgrenzung des Deltas, die sich direkt

als Zitat gibt. Ihre Herkunft aus H. wird da-

durch bewiesen, dafi die Mafiangabe von 40 o%oivot

fur die agyptische Kuste (= 2400 Stadien) mit
der des Skylax 106 stiinmt, der 2300 Stadien an-

gibt (vgl. Wiedemann 173. ~g£ ist natiirlich

nicht in ZT zu andern , sondern hochstens in

-BY) - Dem gegentiber steht Herodots eigene An-
sicht II 6 deutlich geschieden durch xaxa fjfxeTg

SiaiQsofiEv elvai AXyvnxov. Aber so deutlich ist

Herodot nicht immer. An einer Eeihe yon Stellen

weicbt er offenbar von H. ab, ohne den Unter-
schied mit der gleichen Deutlichkeit zu markieren,
sei es dafi er auch ohne Hinweis auf Verstandnis
Techuen zu kdnnen glaubte, sei es dafi er der
Antorit&t des VorgSngers gegenuber nicht recht

netataios aowu

wagte, dessen Ansicht ganz zu verwerfen. Letz-
teres scheint der Fall II 8 (vgl. Wiedemann
172f.). Die Behauptung, dafi das Niltal vier
Tagereisen oberhalb von Heliupolia wiedeT breit
wiirde, widersprieht den Tatsachen uud, wie ea

scheint, Herodots eigener Uberzeugung. Dennoch
darf man den Schlufisatz von c. 8 nicht streiehen
und die 4 nicht durch 14 ersetzen. Denn Skylas
nennt Agypten S^oia tzsXSxei, nimmt bei Memphis

10 die engste Stelle, dann gleich eine steigende Ver-
breiterung an. Offenbar liegt hier eine Ansicht
des H. zugrunde, die Skylax einfach wiedergibt,
wahrend Herodot sie verbessert, es aber nicht
wagt, sie ganz zu verwerfen. Dagegen ist es

wohl stillschweigende Yerbesserung, wenn er an
Stelle der von Skylax einfach aufgezahlten sieben
Nilmundungen II 17 zwar auch sieben Arme (zum
Teil mit anderen Namen) hat, aber mit einem
gewissen Nachdruck von zweien dieser Arme sagt,

20 daB sie ovx t&aysvea azofiara, a)X oqvxtcl seien.

Solche Dinge mahnen zu sehr grofier Vorsicht in

der Beniitzung gerade der Partien, in denen Hero-
dot am allermeisten von H. iibernommen hat.

3. Damit ist nun der dritte Punkt beriihrt.

Auf H. als gemeinsame Quelle fuhren gewisse tJber-

einstimmungen in rebus geographies und ethno-

graphicis zwischen Herodot und anderen Autoren
namentlich des 5. Jhdts. Auf diese Weise er-

klaren sich hochstwahTScheinlich die Koinzidenzen
30 zwischen ihm und dem Verfasser von IIsqi degcov

vd. r6x.
t
die jedenfalls nicht auf gegenseitiger Be-

niitzung beruhen. Auch fiir Aischylos, der ein

starkes geographisches Interesse gehabt zu haben
scheint, ist danach Beniitzung des H. mehrfach
behauptet: v. Gutschmid XI. Schr. IV 298, der

damit die ,geschichtliche Richtung in den Persern,

die periegetische im Prometheus' erklaren wollte

(letzteres sehr denkbar, ers teres, wenn er die Wahl
des Stoffes meinte, sicher unrichtig) ; Di els 422,

40 4 und seiner Andeutung nachgehend Fries a. O.

Dabei bleibt im einzelnen viel Unsicheres; aber daB
Aischylos insbesondere fiir den Westen, fiir Agyp-
ten und Libyen, vielleicht auch fiir Thrakien geo-

graphisches Material aus H. entlehnt hat, erscheint

sicher. Es entspricht diese Verwertung eines

wissenschaftlichen ionischen Buches auch durch-
aus dem Interessenkreise der Tragiker und ihres

Publikums. Die Parallele init dem Yerhaltnis
des Sophokles zu Herodot drangt sich auf. So

50 nennt Aischylos Prom. 813 Agypten jQiyoivog

Z&cov NetXdirig , d. h. er versteht darunter das

Delta; er indiziert die Teilung in Oberagypten
und F,Xn (Ters. 34ff. i>j Herod. II 77. 92); er kennt
die EBbarkeit des Byblos (Suppl. 761 c*a Herod.
II 92), den agyptischen Gerstentrank (Suppl. 919
oi Herod. II 77 ^ H. fig. 289. 290 ; auch den thra-

kischen [Lycurg. sat. frg. 124 N. 2
] hat er eher aus

H frg. 123, als aus der gelegentlichen Erwahnuug
bei Archilochos frg. 32 B.); die fiagig als agypti-

60 sches Schiff (Pers. 551 ; Suppl. 836. 874 co Herod.
II 96) u. a. m. Die von ihm erwahnten Wunder-
vOlker der Kwoxi<palot xat 2xeQvo<p&aXf£oi xai

Movopfiaxot (Strab. I 2, 35) entsprechen den Kwo-
xstpaXot xai axeqpaXot oi sv xolot arq&eot rovg

oqr&aXfiovs exovxe;, wg dq Xeyovxai ye {mo Atfitxov

(Herod. IV 191 ; s. § 16). Im Westen iennt er

die zuerst von H. frg 5. 8 genannte Stadt Adria
(frg. 71 N.2 aus den Heliaden: 'ASQiavaire yvvtuxeg)

2681 neitataios J.LCn.anaive

und verlegt den Eridanos nach Iherien (frg. 73K8

<« Herod. Ill 115. Die Identifikation rait der

Rhone, die Aischylos zugeschrieben wird, erwahnt

Herodot nicht. Sie ist schwerlich Hekataiisch).

So mag er H. auch die A$vqvixr\ fiavdvr/ (frg.

364 N.2) verdanken, wenn auch ihre Erwahnuug

bei Steph. Byz. s. Atpvgvoi gewifi auf Aischylos,

nicht auf H. sich bezieht, dem hier nur die geo-

sie das Weltbild seiner geographischen Haupt-

quelle beherrscht. Anch wo Varianten geographi-

scher Art erwahnt werden, ist wenigstens gelegent-

lich der Gedanke an H. nicht abzuweisen. So I

201 eioi 3h otziveg xai Hxv&ixov Xsyovai jovxo

xo sd-vog (die Massageten) chat coll. Steph. Byz..

s. 'looridovsg (H. frg. 168) und S. Maooaysrai,

Stucke, die man eben danach auch H. zuweiseit

kann , der den Skythennamen fiir alle NordvSlker'
graphischc Ansetzung der Liburner (frg. 61) ge- kann, der den Skythennamen iur alle JNord,

hort. Vorsicht ist aber auch hier geboten, und 10 verwendet hat; vgl. auch TV 45 (u. § 10).

man darf nicht blindlings alles Geographische bei

Aischylos auf H. zuruckfiihren. So erklart jener

die NilschweUe (Suppl. 542ff. frg. 300 N.2) nicht

mit H., sondern wie spater Anasagoras. Auch

was er Prom. 807ff. uber die Nilquellen sagt, ent-

spricht nicht der Ansicht des H. Hier tritt wohl

ein alteres Weltbild der ionischen Philosophie ein.

Dasselbe Yerhaltnis, nur dafi nicht altere, sondern

jungere Quellen hinzutreten, gilt fiir die Uber-

5. Sehr wichtig ist die Beobachtung, dafi

kleinere sachliche Einlagen geographisch-ethno-

graphischen lnhalts und deskriptiven Charakters-

bei Herodot auf H. zuriickgehen. Sie beziehcn

sich vielfach auf Lander, die Herodot nicht aus

eigener Anschauung kennt, und zeichnen sich

haufig durch vergleichende Form aus. Diese,

die in der iV<v«,ua -Literatur stark gewuchert

hat, entspricht der wissenschaftlichen Art der

einstimmungen zwischen einerseits Herodot und 20 ionischen Physiker und scheint von H auf die

Aviens Vorlage, andererseits fiir Herodot und

Skylax, wie sie nicht nur fur Agypten (daruber

Wiedemann Philol. XLV 17 Off. Diels 443f.),

sondern vor allem fiir die ostlichen Kiisten des

Mittelmeeres und fiir Libyen nachweisbar sind (s.

u. § 13. 16). Noch vorsichtiger muii man Koin-

zidenzen zwischen Herodot und spateren Autoren

verwerten. So hat Diels 442f. zwar sehr wahr-

scheinlich gemacht, dafi in Strabons Alyvmtnx*

Landerkunde iibertragen zu sein: fTg. 189 iv d£

xolig 'Yo'ijcrj- oi 5' dv&QCOJzoi io&fjxa (pooiovoiv

ofyvjisQ IlatpXayovEg; vgl, auch Harpokr. s. xv-

jiaaaig. So findet der vielfach gestrichene Satz

III 97 ovzoi oi Ai&loJiEg - KalXa[v]riai Jvboi

seine Erkliirung durch frg. 177: H. hatte fiber

das indische Volk gehandelt. Ill 102 heifit e&

von den Bewohnern von Kaspatyros, sie hatten

BaxtQioiai jzaQaaXtjofyv bianav. Herodot be-

H Terwertet ist (z. B. XYII 1, 16. 17. 30), wenn 30schreibt die diavza der Baktrer mrgends; aber

auch natiirlich nicht direkt. Aber Lehmann- " ;-— -
o +„ J+ „n„i.™„ + ,i, vnmm™nnr

Haupts Versuch (Kiepert-Festschrift 1898, 307ff.

;

Klio I 271, 2) , in Strabons BaftvXcavtaxa (XVI

1, 14. 20) die Beniitzung Herodots auszuschalten

und den ,bis auf die tibertragung ins Ionische

[1. aus dem Ionischen] kaum veranderten Bericht'

des H. herauszuschalen, mufi als ganzlich mifi-

lungen bezeichnet werden. Quelle Strabons ist

vielmehr ein iiberarbeiteter und durch Autopsie vmv „. .. .,.

erweiterter Herodot (vgl. auch E. Meyer Forsch.40Die Kynesier nannte auch HerodoT, der hieT von

II 233, 1). Dafi bei dieser Erweiterung H. be- " "---- '- -
fi 10 n T 1QA "'"

niitzt ist, ware moglich; auch dafi Herodot in den

BafivXaivtaxd H. beniitzt hat, ist a priori glaub-

lich. Aber Naheres ist nicht nachweisbar, da wir

gerade aus dieser Partie kaum ein direktes Frag-

ment des H. besitzen. Am ehesten fur H. spricht

noch der bestandige Vergleich zwischen Babylo-

nien und Agypten (I 182. 193. 198), der auch

eimnal (182) mit einer skeptischen Bemerkung m ^^, - -~- — . „ , , , nw
verbunden ist. Doch sind das Dinge, die zwarSOQuelle zuruckgeht oder auf eigene Beobachtung

jene indische Stadt erscheint als KaoTidnvgog

bei H. frg. 179. Daher offenbar der Vergleich.

Herod. IV 192: die libyschen und tartessischen

yaXal. Auf den Westen gehen auch Einlagen

wie II 33 uber den Lauf des Istros und die

Sitze der Kelten, aufierhalb der SrrjXat., als

Grenznachbarn (o^ovqsiv: vgl. frg.^ 135. 190.

195), der Kwfotoi, oi m%moi nQog dvo^ioiv

olxhovot to>v iv xrji Evgtonrji xazotxrjfiivaiv.

Die Kynesier nannte auch HerodoT, der hieT von

H. abhangt (s. u. § 12, 1). I 196 ein ooyvraxog

voftos der Babylonier, rat xat IXXvottiv Evsxovg

Tzvv&dvopai xQao&at, eine Anmerkung, die nicht

,erst in Italien gemacht ist', sondern aus H.

stammt, der ,illyrische Eneter' sagte, weil er ein

gleichnamiges Volk auch am Pontos fand (frg.

200). Zum Ausdruck vgl. I 214 xgtvto . . . xai

Si} xai Ttvv&dvofiat. Natiirlich lafit sich nicht

immer sagen, ob ein solcher Einschub auf eine

H. eigcn sind, die Herodot aber von ihm gelernt

hat und selbstandig anwenden kann. Auf das

Vorkommen Hekataischen Gutes in den Geogra-

phica des Ephoros und in der spateren geographi-

schen Literatur will ich hier nicht eingehen (s.

immerhin § 9).

4. Auf H. diirfen wir schliefien , wo Herodot

sich mit seiner eigenen geographischen Auffassung

in Widerspruch setzt. So ist n 19 (vgl. Strab.

XVH 1, 30) die Teilung Agyptens in einen arabi- 60

schen osthchen und einen libyschen westlichen

Teil beibehalten; und wird n 158 IldzQvfiog als

,arabische Stadt' bezeichnet (v. Gutschmid 40).

Der Atpvxdg Xvyog (IV 198) schliefit mit einem

Vergleich zwischen Aifivt} einerseits, Evgdijaj und

'Aairi andererseits ab, der die Annahme dreier

Erdteile voraussetzt, die Herodot bekampft, der

er sich aber praktisch nfcht entziehen kann, weil

oder Erkundung Herodots: z. B. I 174 Lage von

Knidos; I 180 Lauf des Euphrat; I 189 Lauf

des Gyndes (aur Form: H. frg. 202). Auch ist

nicht immer zu sagen, ob die Quelle gerade

H. ist: so z. B. I 101 die yfvr/ M^doiv- I 125

yivfj IIeqowv und vor allem die Zusatze in der

Heeresliste. Aber das Faktum selbst, daB solche

Einlagen nachweisbar sind, ist fur die Quellen-

kritik fundamental wichtig.
>

Es sollte namlich bekannt sein, dafi solche klei-

neren sachlichen Einlagen, die bei HeTodot unend-

lich haufig und sehr verschiedener Herkunft sind,

nie etwas fiir die Herkunft der Partie beweisen,

innerhalb deren sie stehen. Oder doch nur eines

— dafi dieser Abschnitt selbst aus anderer Tradi-

tion stammt. Ein Beispiel: I llOistdieBeschrei-

bung des medischen Landes al &e Imqcoqeoi —
jraaa &tedos eine deutliche Einlage in die



Jugen%eschfchte des Kyros. Ich zweifle auch
nicht, dafi sie aus H. stammt, dessen frg. 172
iormell und inhaltlich gleichartig ist. Aber eben
deshalb ist es unzulassig, wenn Prasek Klio
TV nun die' ^arpagidentiadition' fiber Kyros
auf H. zurtickfuhrt und konstatiert (S. 208), dafi
Herodot ,die Hekataiische Umarbeitung der Er-
zahlung . . fast wortlieh zur Grundlage seines
Mrj&ixog kayos geraacht habe'. Eine gewisse
Quellenforschung ist augenblicklich iiberhaupt 10
geneigt, sich Herodot als einen ziemlich genauen

T

nur erweiterten Abklatsch des H. vorzustellen.
Sie bedenkt nicht, dafi zwischen beiden ein
fundamental Unterschied der literarischen Form
und der literarischen Abzweckung besteht: nicht
nnser jetziger Herodot darf mit H. verglichen
werden; denn er entfernt sich weit von der
Hekataiischen Form der IJeQiodog; sondern ganz
allein die Abschnitte, die aueh in der neuen
Umgebung den Charakter der Landerbeschrei- 20
bung bewahrt haben. Also bei spielsweise die
nsQirjyijais Aipvyg IV 168—199, bei der dieser
Charakter ganz rein bewahrt ist. viel reiner als
in dem Aiyvnzmxbg Xoyog (s. § 16). Jene Qucl-
Jenlorschung vergifit ferner, daB zwischen H.
und Herodot die neue Gattung (wenn sie auch
aus der IleQlobog entwickelt ist) der Ethno-
graphic tritt, die zur deskriptiven Behandlung
von Land und Leuten die mehr oder minder
kontinuierliche Erzahlung der politisehen Ge-30
schichte fttgt. Es ist durchaus zweifelhaft, ob
H. iiberhaupt schon geschichtliche Nadirichten
im Zusaramenhang gegeben hat. Die alte, scharf
z. B. von Bury S. 12 formulierte Behauptung,
H. introduced the Greeks to oriental history
-and sketched for the first time the successive
monarchies of Assyria Media Persia' entbehrt
nicht nur jeder Begrtindung, sondern ist auch
vollig unglaublich. Gegen den immer wieder-
kehrenden Versuch (z. B. Pra sek Forsch. z. 40
Gesch. d. Altert. II 6ff.), H. mehr oder weniger
Anteil an Herodots Geschichte der agyptischen
Konige (II 99—182) zu vindizieren, hat schon
v. G u t s c h m i d I 45 richtige Worte gefunden.
Nur da, wo es sich urn Erklarung von Stadt-
namen, um griechische Fabeln iiber Agypten,
vor allem um die Kritik der griechischen Sage
auf Grund agyptiseher Weisheit handelt, finden
wir Spuren des H. Den starken tlbereinstim-
mungen in geographischen und ethnographischen 50
Dingen, die sich auf geschlossene grofiere Ab-
schnitte erstrecken und bis zur wortlichen tlber-
nahme einzelner Stiicke gehen, steht als Faktum
gegeniiber, daB nirgends in den historisch-er-
zahlenden Partien der geringste Anhalt fur eine
Benutzung des H. gegeben ist; wir besitzen auch
nicht ein einziges Fragment des H., das sich
mit diesen Dingen befaBte. Doch ist es kein
einiacher SchluB ei silentio, wenn wir zusam-
menhangende historische Erzahlung fiir H. ab-60
lehnen, sondern das Fehlen direkter und in-

direkter Fragmente bestatigt nur. was wir aus
dem literarischen Charakter von H.s Buch und
aus dem Charakter des Mannes selbst schlieBen
mussen. Denn aueh das ist zu beachten: die fiir

Herodots Werk so auBerordentlich charakte-
ristische Verwandtsehaft mit der ionischen No-
vellistik und seine intensive Benutzung des sp&-
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ter in den &$ot publieierten ScKatzes an lokalen
Erz&hlungen ist dem H. fremd. Auch in den
revealoylm ist keine Benutzung dreser lokalen
Tradition ,historischer' Fatten nachweisbar.
Alle Versuche, rein historisch darstellende (no-
vellistisch-erzahlende) Partien des Herodot aus
H. abzuleiten, mogen sie sich auf den lonischen
Aufstand oder auf Kyros' Jugendgeschichte oder
auf die Tradition ttber die Peisistratiden be-
ziehen, die H. ,nach Generationen erzahlt' haben
soil (! Seeck Klio IV 299), richten sich von
selbst. Sie beYuhen auf falscher Auffassung der
literarischen Entwicklung, Dagegen ist metho-
disch richtig und ergebnisreich (iibrigens der
Erweiterung fahig, s. § 12 Nr. 4), was Herr-
mann Klio XI iiber H. als Quelle Herodots
in der Darstellung des Xerxeszuges . feststellt

Nicht fiir den historischen Verlauf des Zuges
rekurriert Herodot auf ihn. wohl aber fiir die
geographisehe Seite: er beschreibt die Gegenden,
durch die der Zug ging, im Anschlufi an H.s
Pericgese Thrakiens (dieses Verhaltnis, das z. B.
frg. 132 e» Herod. VII 59 ohne weiteres erkenn-
bar ist, wird verdreht und zum Beweise der Un-
echthcit des H. mifibraucht von Wells 50.

Gleichartig ist das Verhaltnis in der Heeresliste,
z. B. frg. 189 «a Herod. VII 72, wo schon Cas-
par I 242 die Verdrchungen von Wells zu-

riiekweist.)

Hier mufi denn auch die difficile Frage be-
rfihrt werden, ob HeTodot den H. gewissermafien
negativ beniitzt hat, d. h. ob er gewisse Dinge
knapper behandelt oder nur im Vorbeigehen be-
riihrt, weil H. sie schon ausfiihrlich dargestellt
hatte. Behauptet ist das vielfach: so von L ar-
cher und Heeren (Ideen II 2, 207) mit Be-
ziehung auf die sehr knappe Behandlung des
agyptischen Tneben; von Forbiger 50 fiir den
Westen; von Fries 28 fiir die Schilderung des
rponos Corjg der Oberagypter (II 77). Es ist

nun methodisch jedenfalls richtiger, so zu fragen,

als von dem zu reden, was Herodot alles ,nicht
kennt* (so wieder Prasek 206); denn solche Aus-
drucksweise beruht auf der falschen Gleichsetzung
von Herodots und H.s literarischer Art. Hero-
dot ,kennt' natiirlich alles, was in H.s Buchern
stand, aber er kann es im Bahmen seines Werkes,
das im wesentlichen der Geschichte der persi-

schen Ktfnige folgt nicht alles geben. Das gilt

besonders fur den Westen
f
den er nur ganz ge-

legentlieh beruhren kann. Es ist nicht auszu-
denken, wo er eine ausfuhrliche Schilderang hatte
anbringen sollen, da sein Blick nun einmal nach
Osten gerichtet ist, und da er den gleichzeitigen
Zusammenstofi der Westgriechen mit Karthago
in seiner Bedeutung nicht erkannt oder, wenn
doch, ihn seiner Darstellung einzufugen nicht
vermocht oder nicht gewollt hat. Sehen wir
nun, daB er die ausfuhrlichen Schilderungen des
VorgangeTs fiber Agyptens <pvot$, uber dortige
Tiere usf. auch seinerseits iviederholt, so ist es

nicht wahrscheinlich. daB er Dinge, die in seinen
Zusammenhang paBten , nur deshalb nicht auf-

genommen hat, weil sie schon bei H. standen.
Er scheint vielmehr das Prinrip gehabt zu haben,
aufzunebmeu , was sich irgeudwiti mit seinem
Thema verbinden liefi, das Aufgfinoinsiene aber,
wenn es aus H. stanunte, durchgehends zu ver-
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bessern. Das war nun allerdinge nicht immer

mOglich: er konnte das tun, wo ihm die eigene

Sxptg und taxoqir} zur Verftigung stand, wie in

Agypten; oder wo er andere Theorien hatte und

das ubernommene Material polernisch zustutzen

konnte, wie bei den Exkursen fiber die saxanaC

mi 106—116) und die Teilung der Olxovfdvr}

YXV 36—45). Zur Aufnahme genugt es ihm,

wenn er auch nur Einzelheiten bestreiten kann;

dagegen fur den Westen fehlt ihm die Autopsie

und die Tradition. So wh-d er sich hier nicht

besonders bemiiht haben, einen Platz fur die

Beschreibung zu suchen, die er ohne Anderung

hatte ubemehmen mussen. Diesem Prinzip wider-

spricht nur scheinbar III 103: das Aussehen des

Kameles huoratdvotot xolci "EM^oi ov ovyyQaqpa)
•

to <5is fit] imoTsatai avtf/g rovzo yqd<poi. Hier

braucht sowenig wie an den vielen anderen Snel-

len, wo Herodot nur to d^taji7)yr)T6mra mitteilen

zu wollen erklart, Beziehung gerade auf eine in

der Literatur vorhandene Beschreibung angenom-

men zu werden. Wirklich widerspricht der Ai-

fivxbs JL6yos, der ohne grOfiere Veranderungen

iibernommen ist ; aber gerade die Partie , in der

er steht, erweckt auch gewisse Bedenken, die

sich auf den AbschluB des Werkes beziehen,

s. § 16. Wirklich negativ bestimmt wird He-

rodot, um das gleich hier zu sagen, nicht durch

die IJsQio6og, sondern durch die reveakoyicu,

deren Inhalt er tatsachlich bei seinen Lesern als

bekannt voraussetzt : I 5 eyoi 5e jtegl tovtqjv oyx

xQZOftat igeajv xrk. VI 55 on Ss iorzsg Alyvit-

xioi . . dkiotai yaQ Ttegl avtcov EtipTjrcu sdaofiev

avtd • za Sh allot ov ttazeXafiovTO , tovtq>v iivv\-

fA7)V 7l0it)00(Aat.

Schrankt man die Benutzung des H. bei He-

rodot so ein, wie es das verschiedene literarische

ysvog verlangt, und enthalt man sich leichtfer-

tiger Spekulationen, so bekommen wir wertvolle

und vor allem recht sichere Resultate. Grund-

lage fur die Beurteilung des Verhaltnisses der

beiden Autoren zueinander mu6 (nach verstreuten

Bemerkungen Friiherer) der Aufsatz von Diels

sein. Die Einwendungen E. Meyers (I 183, 1),

der iibrigens die ,tatsachlichen Ergebnisse von

Diels meist fiir richtig halt', beruhen auf Mifi-

verstandnis von Worten und darauf, daB er Arbeits-

weise und Zitierweise nicht auseinanderhalt; mag
jene bei Herodot nicht anders als bei modernen

Autoren sein, diese ist es zweifellos. Diels' Ver-

dienst besteht gerade darin, daB er die unhisto-

rische Beurteilung der Fruheren beseitigt hat, die*

bei Cbereinstimmungen und bewuBter Material-

entlehnung entweder von Plagiat sprachen oder

ungunstige Folgerungen ffiT die Echtheit deT

IltQiodos daraus zogen. Es steht jetzt fest (wo-

fiir II 143 stets hatte genfigen sollen), daB He-

rodot auf seinen Reisen das Buch des H. mit

sich gefuhrt hat; daB seine eigene Forschung

von diesem Buche ausgegangen und in ihrer Bich-

tung teilweise durch dies Buch bestimmt ist;

daB er es schlieBlich bei der Ausarbeitung seiner

Xoyot stark beniitzt hat. Das Korrelat zu der

ausgiebigen Benutzung ist das intensive Bestreben,

den Vorganger zu erweitern, zu verbessern, zu

wideTlegen. Die Polemik, die sich gegen Einzel-

heiten und mehr noeh gegen die geographischen

Gtundanschauungen des H. richtet, wt naturge-

m&B da besonders scharf im Ton, wo Herodot

am meisten ubernimmt. In solchen Partien ist

die Gelegenheit, polemische Bemerkungen anzu-

bringen, oft geradezu an den Haaren herbeige-

zogen. Die Art, wie dann Herodot die Xdyot bei

der Ausarbeitung des uns vorliegenden Werkes

beniitzt, macht es verstandlicli , daB Benutzung

der JTegiodog in weiterem Umfange a priori nur

in den Buchern I—IV zu erwarten ist, wahrend

10 es sich in der zweiten Halfte nur um kleinere

oder grCBere Einlagen handeln kann. Wieweit

der Beweis fur die Benutzung im ersten Teil zu

fuhren ist, hangfc zum Teil, von zufalligen IJm-

standen ab ; vom Inhalt der Fragmente ; von der

Art der Verarbeitung bei Herodot, die wesentlich

durch die Ausdehnung seiner Autopsie bedingt

ist; von der Zahl der mOglichen Quellen. So

sind im I. Buch nachweisbar aus H. nur einige

geographischen Einlagen. Ob ,die knappen No-

20 tizen fiber die Angriffskriege der lydischen KOuige

gegen die griechischen Stadte* aus ihm stammen

(v. Gutschmid GQtt. gel. Anz. 1885, 236), ob und

wie stark er in den BafivX<oviaxa beniitzt ist

lafit sich nicht mit Sicherheit sagen. Da-

gegen ist in Buch II die Benutzung durch-

gehend, soweit es sich um die Natur des Lan-

des, die voftot seiner Bewohner, die Beziehungen

der Hellenen zu Xgypten handelt: H. hat das

Alter des Volkes, die <pvotg zijs x&QW, den Nil,

30 die vofioi Alyvjixitov besprochen, und diese Be-

handlung bildet die Grundlage fiir Herodot. Das

Buch kann als Schulbeispiel dieneu, wie in einem

Abschnitt {yvoig x™QV£ und Nil) die Verwen-

dung ganz polernisch gestaltet ist; in dem an-

deren (vofioi und hellenische Sagen) engster An-

schlufi und direkte Ubernahme grftBerer Stficke,

verbunden mit krampfhaften Versuchen, die Selb-

standiglteit des Benutzers irgendwie zu markieren;

endlich in der Konigsgeschichte , von rationa-

40 listischen Einlagen fiber griechische Sagen abge-

sehen, vellige Selbstandigkeit. Im III. Buch ist H.

nachweisbar in dem zusammenhangenden Stficke

89_116, dessen einzelne Abschnitte (Liste der

Satrapien 89ff.; Indien 98—105; die ubrigen

saxa-Tiai 106-116) aber seinen Einflufi wieder

in verschiedener Weise von direkter ttbernahme

(Indien) an bis zur Verbindung mit einer anderen

Quelle (Satrapien liste) zeigen; in B. IV gehen

die Atfaxa ganz auf H. zuriick; aber auch in

50 den Sxvdixd ist er stark herangezogen. Die Po-

lemik in dem groBen Exkurs (IV 36ff.) trift't

wieder ihn allein. Von V an beginnen Einlagen.

wie die oben besprochenen (V 57—61).

§ 7. Die Resultate, die eine vorsichtige Quellen-

kritik Herodots liefert, sind deshalb besonders

wertvoll, weil sie ein richtigeres Urteil fiber die

wissenschaftliche Bedeutung ferlleQiodog erlauben.

Die direkten Fragmente sind dfirftig der Zahl und

dem Umfang nach. Das ist die Folge der auBeren

60 Schicksale, die das Buch gehabt hat; ein Beweis

auch fur den Fortschritt der Landerkunde zwi-

schen H. und Strabon (s. § 9). Aber die neueste

Weisheit, der ja auch Herakleitos und Herodo-

tos als Zeugen fur H.s Ansehen nicht genugen

(§ 2), verkiindet daraufhin mit einer historischen

Ahnungslosigkeit, dieauMauthners jAristoteles
4

mahnt : so far as our evidence avails, it stamps

the Pile Ihgiodog as an ordinary TIsQUkovs,
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tricked out with an unusual amount of ready"
made etymology (Caspary 236), Wer geistige
Leistungen aus ihrer Zeit heraus unci nach ihren
Wirkungen zu beurteilen vorzieht, wird bei der
Einschatzung des H. ausgehen von dem Urteil

des Mamies, der noch die gesamte altere geogra-
phische Literatur iiberschaute: Eratosthenes (Strab.

I 1,1. U), der gegen die Mangel und Liicken
von H.s Kenntnissen nicht blind waT (s. § 11),

begaim die Geschichte der wissenschaftlichen Erd-
kunde rait der Karte Anaximanders und dem
Buche des H. Nicht als ob er darait den Friiheren

geographische Kenntnisse bat absprechen wollen;
sein Uberblick beginnt mit Homer und konsta-

tiert z. B. bei Hesiod eine wesentliche Erweite-
rung des geographischen Horizontes (p. 40ff.

Berger). Er ordnet die Ionier bier ein. Wenn
er trotzdem mit ihnen eine neue Epoche beginnt,

so muB er einen prinzipiellen Unterschied zwi-

schen ibnen und alien alteren konstatiert haben

;

ein solcher ist auch fiir uns kenntlich.

Die Form, in die H. sein Wissen von der

Oixovfiivt) gekleidet hat, war langst sehr weit
vorbereitet. Wie uberall (s. § 18), so tritt auch
hier die Prosa an Stelle des Epos, kniipft in-

haltlich wie formell an poetische Behandlungen
des gleichen Materials an. Es bat zweifellos

epischc IIsQtrjyrjoeig gegeben. ,Eine Art Perie-

gese von Hellas, ein Verzeichnis hellenischer

Stamme, Landschaften und Stadte' liegt dem
Kaiakoyog Ns&v der Ilias zu Grunde. Niese
(Der horn. Schiffskat., Kiel 1873) setzt es ins

saec. VIII, spricht ihm epische Form zu und
nennt semen Yerfasser ,gewissermaBen einen

Vorganger des H. An Nils sons Ausfiihrungen
(Rh. Mus. LX 161ff ) ist jedenfalls das eine rich-

tig: die geographischen Interessen und Kennt-
nisse, die durch die Kolonisationstatigkeit und
die Handelsfahrten seit saec. VIII geweckt und
gesammelt sind, haben sich auch literarisch

niedergesehlagen. Auf epische Periplen scheint

die Formel 68o$ xal fihga tteXevd'ov zu weisen.

Solche gibt Proteus dem Menelaos (Od. IV 389),

Teiresias dem Odysseus (X 539). ~E$ya 698 3*£m
8% zct \ihqa jioXvvpXoiofioio {taXdoorjg kOnnte
wirklieh ,als Einleitungsvers eines alten Periplus

gedientf haben. Eine IIsQiobo; rijg unter He-
siods Namen wird von Ephoros tind Eratosthenes
zitiert (Strab. VII 3, 7. 9), ist also sicher kein
junges Machwerk, sondern ,eine von den alten

versifizierten Periegesen'. Wie weit das in der

Form reine Lehrgedlchte waren, stehe dahin. Der
Schiffskatalog hat sich ja nur erhalten, weil er

in die Ilias gekommen und fiir sie zurechtgemacht
ist, wobei der Aode prinzipiell vielleicht nicht

anders vorging wie Herodot, als er H.s Periegese

von Thrakien fur den Xerxeszug aptierte (§ 12,

4). Seine ursprungliche Form kennen wir nicht.

Fiir das ps.-Hesiodische Gedicht mOchte die Form
des Zitates bv rtjt xaXov/j.svrjt r. JIbq, ebenso
wie sein Inhalt (die Skythen werden dadurch
eingefiihrt, dafi Phineus von den Harpyien zu
ihnen entfiihrt wild) darauf deaten, dafi die Kon-
vention fur den geographischen Stoff irgend eine

heroische Einkleidung veTlangte. Dafur boten
sich ja Argonautensage , Odysseusfahrten , Hera-
kleszuge ohne weiteres dar. Immerhin ist in den
Ecsten dicsor Literatur bei der Einzelausmhrung
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die Zhnliehkeit mit den sp&teren Periegesen unver*
kennbar. Die Yorlage des Sehiffskatalogs enthieit
schon die Geschichte von Thamyris (II. II 594ff,
Nils son 166ff\), urn von den hier nicht nur
schmiickenden Beiworten der einzelnen Stadte
abzusehen. Der jiingere Troerkatalog mit seiner
Erwahnung und Schilderung von Flussen und
Seen (839. 849f. 854. 865), seinen geographischen
Abgrenzungen (845) , Anfiihrung von Landespro-

lOdukten (839. 845. 857) ahnelt dem knappen
tTberblick uber die Volker an der KonigsstraBe-
(Herod. V 49) oder in Libyen (ebd. IV 168ff.).

Eine Schilderung wie Od. IV 81ff. stellt sich

ohnc weiteres zu H.s Beschreibung des Polandes-
(frg. 58).

Aber wie immer diese epischen Periegesen
eingekleidet waren und welchen Gesichtskreis

sie hatten , sie waren jedenfalls rein chorogra-
phisch. Auch H.s IlsgioSog will nun eine Zu-

20 sammenfassung des Wissens von der Oixovftevtj

geben; aber nicht nur spricht sie die neue
Sprache der Wissenschaft — sie ist auch auf dem
Boden der Wissenschaft erwachsen. Sie geht aus
von dem Weltbild der ionischen Physik und ver-

sucht selbst ein solcbes zu geben. Der Geist^

in dem das Material behandelt wird, ist ein neuer.

H. beschreibt die Welt nicht zur Erg6tzung der
Leser, die gern etwas von fremden V&lkern horen,.

auch nicht fiir den praktischen Gebrauch der See-

30fahrer und Kaufleute, sondern aus dem gleichen

theoretischen Interesse heraus, das die Bucher
IIsqI tpvoscog erzeugt. Bei ihm zuerst scheint auch
die Forschungsreise zu wisscnschaftliehem Zwecke,.

um der loxoglrj wDlen, nachweisbar. Was selbst-

verstandlich nicht ausschliefit, daB H. auch durch
praktische Zwecke auf Keisen gefiihrt ist.

DaB dieses erste wissenschaftliche Weltbild
in lonien entstand, war selbstverstandlich. In
Milet besonders vereinigten Wissenschaft und

40 Leben ihre Wirkungen wie in einem Brennpunkt
Hier hat die Philosophie sich einen Begriff zu
machen versucht von der Erde als WeltkOrper;
hier trieb man Astronomie und Mathematikt

machte man Beobachtungen uber die physika-
lischen Veranderungen der Erdoberflache. Hier
hatte sich aber auch durch die Handelsfahrten
von mehr als zwei Jahrhunderten ein Schatz von
praktischen Einzelkenntnissen aufgehauft. Viel-

leicht hat die Einverleibung loniens in das Eeich
50 des Kyros und die dadurch geschaffene MOglich-

keit, auch den Osten durch eigene Anschauung
kennen zu lernen, den AnstoB zu dem Versuche
gegeben, das von der Philosophie entworfene AU-
gemeinbild auch im einzelnen auszufuhren. Sti-

mulierend haben diese politischen Yerhaltnisse
jedenfalls gewirkt. Wie Dareios sich eines Grie-

chen bediente fur seine indische Expedition, so

hat audi H. wohl sicher Beziehungen zum per-

sischen Hofe gehabt (§ 2), die ihm teilweise

CO seine Beisen erst ermSglichten. Denn dafi er

Beisen gemacht und einen guten Teil der da-

maligen Welt selbst gesehen hat, mxissen wir

annehmen, nicht nur weil Eratosthenes (Agathem.
ge. inf. II) ihn einen avijQ jioAvitAavfe nennt,

sondern einfach, weil ein Werk wie die ITegiodog

in jener Zeit garment anders entstehen konnte.

"Oyjig und tozogirj sind for H.f wie nach ihm for

Herodot and Demokrit, die erste Quelle. Sein

zp5tr JanKEniSnis

VerfWiren mfissen wir tins ganz und gax nach
dem des Herodot vorstellen, Schon bei ibtn be-

gognen wir der Befragung der eingeborenen X6-

yioi: er spricht mit den Priestern in Theben
(Herod. II 143), beruft sich auf die xev<"$ #0(-

vbtaiv (frg. 254 H- 358), auf Auskunfte der

Karthager fiber den Westen Libyens (Herod. IV
195. 196), auf die Alpvte selbst (ebd. 191). Die

Vermutung von Diels 436, diese Methode sei

eben von H. eingefiihrt, flndet eine starke Stiitze

daran, daB sie bei Herodot regelmaBig da er-

seheint, wo die Sage rationalisiert wird (I Iff.

II 54. 113ff. u. 6\); denn die Befragung bezieht

sich naturgemafi mehr auf Dinge, die der Tra-

dition angebOren, und scheint deshalb von H. in

den rsveaioylai starker verwendet zu sein, als

in der Periegese, wo die oyng wichtiger ist.

Wohin und wieweit sich H.s Eeisen erstreckt

haben, wissen wir nicht. Bezeugt ist nur der

Besuch Agyptens (Herod. II 143). Die Bereisung

Kleinasiens ist selbstverstandlich; ebenso wohl

die des Pontos. Sehr wahrscheinlich (nach Herod.

V 36) die des persischen Herrschaftsgebietes in

Asien, wenigstens der Zentrallander. Die Schil-

derung des iranischen Hochplateaus (Herod. I

110) und der Landschaft im Suden des Kaspischen

Meeres (frg. 172, 173) macht den Eindruck der

Autopsie. Auch die KOnigsstraBe hat er wohl
selbst gekannt (Herod. V 49), dagegen nicht In-

dien. Ganz im unklaren sind wir uber den

Westen. Falls wir, was wahrscheinlich ist, bei

Arriah. anab. II 16, 5 (frg. 349) das Zitat des

H. auch noch auf § 6 ausdehnen dmrfen, ware

Autopsie fur die Westkiiste von Griechenland

(Ambrakischer Golf) festgestellt. Damit vertragt

sich gut, daB H. das FluBsystem dieser Ktiste

mythischen Vorstellungen gegenuber korrigiert

hat (frg. 71. 72). Aus der Menge von Namen
aus dem Westen kann man nichts Sieheres

schlieBen , so glaublich es auch an sich ist, daB

H. seine Beisen hierhin ausgedehnt hat. Aber es

ist auch zweifellos, daB er neben der eigenen

orptg beniitzt hat, was bereits an Material vor-

handen war. Das war nicht wenig; und es war
zum Teil schon schriftlich, wenn auch (von den

epischen Periegesen abgesehen) noch nicht Lite-

rarisch, niedergelegt. Es gab wohl sicher Hand-
bucher fur den praktischen Gebrauch, d. h.

Hafenverzeichnisse mit Entfernungsangaben , die

Vorlaufer der Periplen, die durchaus eine altere

Form darstellen als die wissenschaftliche Perie-

gese. Es existierten ferner Relationen iiber ein-

zelne besonders bedeutende Fahrten, die vielleicht

schon in primitiver Weise literarisch verbreitet

waren. Denn es ist mit Grund nicht zu bestreiten,

daB H. den Bericht des Massalioten Euthymenes
iiber seine Umsegelung Afrikas gekannt hat

(Diels S.-Ber. Akad. Berl. 1894, 582, 3). Da
der Bericht bald versehollen ist und den Spateren

(Herodot, Dikaiarch, Ephoros) nur aus H. be-

kannt gewesen zu sein scheint (Jacoby o. Bd.

VI S. 1511), so hat H. ihn wohl in Massalia er-

halten. Ebenso war ihm der Bericht des Sky-
lax, mit dem er personlich zusammengetroffen

sein kann, uber seine Fahrt auf dem Indus im
Anftrage des Dareios bekannt (Schwanbeck
Uegasth. Indica 61 n, a. Skyl. b. Athen.H 70C
und H. frg. 174; Erwahnung you Keurndtn/Qoc,

P»tt]T-WlMOW*-KroIl vn

von wo die Expedition ausging, frg. 179; uber

die Bezeichmrag Sxv&wv axzr) Marquardt Phi-

lol. Suppl. X 242. Der Zusammenhang, in dem
Skylax bei Herodot. IV 44 auftritt, zeigt, daB

diesei ihn wieder nur aus H. kennt). Auch
Hannos Bericht scheint er gekannt und fiir

Aifivr} s|o) xoiv orrfkaiv beniitzt zu haben (s.

§ 16). Endlich war in lonien selbst, besonders

in Milet, Phokaia*, Samos, wie in den griechischen

10 Kolonien am Pontos, in Agypten und Nordafrika,

in Spanien und an der ligurischen Ktiste, durch

Befragung viel zu gewinnen iiber die Lander, die

H. nicht selbst besuchen konnte; teils auf Grund
regelmafiiger Handelsverbindungen dieser Stadte
— vgl. z. B. Herod. I 163 xai x6v is 'Adgfyv

xai ttjv TvQatjvfyv xal ri}v 'IfiijQtijv xat toy Tao-

Tijaaov ovrot (die Phokaier) dot ot xanxde^avzeg
— teils weil sich die Tradition an einzelne Fahrten

erhalten hatte (z. B. Herod. IV 152 Uber die Tar-

20 tessosfahrt des Samiers Eolaios). Wie diese axot}

die oxpis erganzte, zeigt Herodot an vielen Stellen.

H. mag z. B. in Massalia Nachrichten iiber die

Kelten bekommen haben. Auch Dokumente, wie

die Satrapienliste, kOnnen ihm durch persische Ge-

wahrsmanner recht wohl zuganglich gemacht sein.

§ 8. Was H. so in der Heimat und auf Reisen,

durch eigene Beobachtung und Erkundung oder

durch Beniltzung vorhandenen Materials an Kennt-

nissen gewonnen hatte, das verarbeitete er in der

BOIIsQioSog. Was er hier gab — schon dadurch

zeigt sich der fundamental Unterschied gegen

etwa schon schriftlich fixierte Schifferhandbiicher

{IIsQmXot) — war zweierlei: die Karte (IIsQlodog)

und der zugehorige Text (Xoyoi). Man hat die

Existenz der Karte vielfach bezweifelt (zuletzt

Tropea I 321), besonders weil Eratosthenes bei

Strab. I 1, 11 sie nicht erwahnt. Aber mit Un-
recht. An jener Stelle werden nur die zwei Ar-

chegeten genannt, der erste Kartograph und der

40 erste Schriftsteller iiber Geographie {zov fih ovv

ixSovvai HQtozov ye&yQcxptxov Tztvaxa, zov d^'E.

yqdfifm xazaXmEiv. C. Muellers Erklarung von

yqdfxfia als orbis terrarum delineatio ist falsch).

Das schliefit naturlich nicht aus , daB der erste

Schriftsteller auch eine Karte gab. Ausdrucklich

bezeugt wird sie denn auch von Agathem. ge.

inf. I 1 (vgl. Schol. Dion. Per. p. 428, 7. Eust.

Dion, epist p. 208, 16 Muell.), wo es heiBt, H.

habe die Anaximandreische Karte so verbessert,

50 woxe d,avftaa&ijvai to ziQ&yfjKx. Dieses Zeugnis,

das in seinem Wortsinn durch den Gegensatz

'EXXdvixog Se cbiXdazcog TtaQzbtoxe ztjv tazoqiav

gesichert wird, ist aber glaubwiirdig , nicht nur

weil es auf Eratosthenes zuriickgeht, sondern weil

es der Natur der Sache entspricht. Zur wissen-

schaftlichen Periegese gehOrt die Karte. Das Ver-

haltnis der Hekataiischen zur Ananmandreischen
Karte wird mit diatiQifiovv bezeichnet. Kecht

gut. Denn wahrend es Anaximander wohl mehr
60 auf die allgemeine Gestalt der Erde, auf die Lage

der OUovfiivr}, ihre Form und ihr Verhaltuis zur

Erdoberflache uberhaupt, vielleicht auch auf die

sonstigen jgeographischen 1 Probleme ankam, ver-

band H. — um die griechischen Termini (Eust.

Dionys. Perieg. p. 212, 20. SchoL Dionys. Perieg.

p. 428. Ptolem. geogr. 1 1) beizubehalten — mit
dem geographischen' das ,chorograpbische' In-

teresse. Er lieferte die ins einzelne gehende Be-
85
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fcihrelbung der Olxovftivrj*, seine Karte zeigte die

Sitaie der einzelnen Volker und ihre Namen (vgl.

Herod. V 49). Auoh die Gebirge, Flusse und
Sfcadte waren gewiB eingezeichnet. Anaximander
ist det .Erfinder' der Geographie; H. der ,Er-

finder' der beschreibenden Landerktmde.

Dieser Annahme entspricht es, daB H,, soweit

wir sehen, in den grundlegenden geographischen

Frageft nicht geneuert, sondern das philosophische

Erdbild, das , was Herodot die Karte der "Iaveg

nennt, ubernomrnen hat (s. § 10); wohl aber

filhrt er — hierin die Praxis der Periplen aus-

bitdend — fiir die Beschreibung der OIxovjaevt)

die Form der ,Umwandelung' ein, die seitdem die

wissenschaftliche Landerkunde der Griechen be-

herrscht hat. Die Disposition ist dadurch ge-

geben, daB der Autor dem Laufe der Kiiste folgt

und von hieraus jedesmal an den passenden Stel-

]en in das Binnenland und zwar bis zu den Erd-

randern forts chreitet. Dafi rait der Nordhalfte

begonnen wird und die Erdteile sich in der von

Herodot. II 16 festgehaltenen Eeihe Evgdmt] 'Aottj

Aifivr} folgen, ist ebenfalla konstante Praxis ge-

blieben. Die Wahrscheinlichkeit spricbt durchaus

daftir, daB auch der Beginn mit den Herakles-

sauien in Spanien, durch den eiti wirklicher

Eundgang um den ganzen Umkreis des inneren

Meeres erzielt wird, bereits auf H. zuriiekgeht.

Wenn Klausen 14 aus frg. 83. 74. 75 (67 ist

doch anders) schlieBt, dafi H. a Graeeia initium

fadens oeeidentem versus pergeret, so ist das

nicht zwingend: denn sobald, wie bei dem Fest-

land von Fellas
t

der Autor ausfuhrlicher auch

das Binnenland behandeln mufl, andert sich die

sonst einfach dem Laufe der Kiiste folgende An-

ordnung der Landschaften (s. % 12). Gegen Klau-
sen lafit sich denn auch nicht nur frg. 78 an-

fuhren, sondern auch frg. 56, das fiir die ita-

lische Ostkiiste die Richtung Siid-Nord beweist.

Die Form, in der die Einzelbchandlung sich

vollzog, ist direkt nicht kenntlich, da keines der

wOrtlichen Fragmente den Umfang yon 1—2
Druckzeiten iiberschreitet. Dennoch erlauben sie,

die im folgenden mit * auagezeichnet und mog-

lichst allein beniitzt werden (nur vermutungs-

weise dem H. Zugeschriebenes eetze ich in ( )),

eine gewisse Yorstellung. die durch vorsichtigen

Vergieich vor allein mit dem Periplus des Skylax

als dem iiltesten erhaltenen Dokument dieser

Gattung noch eine ctwas festere Gestalt bekommt.
Zieht man etwa noch gewisse Partien Herodots

und die paar wortlichen Zitate aus Eratosthenes'

drittem Buche der reoiygatpovfxsva hinzu, die, wie

H.s koyoi, zur Erfauterung der Karte bestimmt sind

(Spateres lasse ich bciseite, da eine vollstandige

Aufarbeitung hier doch nicht mCgtich ist), so er-

gibt sich eine groBe Konstanz der auBeren Form,

die auf ein maBgebendes Werk am Anfange der

ganzen Entwicklung hinweist und Kiickschlusse

auf dieses erlaubt. DaB damit auch ein fester

MaBstab fiir die hohere Kritik des Skylax ge-

wonnen wird, sei nur nebenbei bemerkt.

1. Es ergibt sich eine Einteilung der ganzen

Periegese dadurch, daB die Behandlung i&vixwg

(wie bei Ephoros : Ps.-Scynn. 470ff.) erfolgt, d. h.

es werden zuerst grOBere, politisch oder ethno-

grapbisch zusammengehorige Gebiete genannt
(Mastiener, Tyrrhene*, Oinotrer, Thraker, Skythen,

Troaa, Aiolis, Aigyptos u. a.). Sie habeti wie die

X6yoi Herodots rind die Abschnitte bei Skylax
eine gewiase Selbstandigkeit , wie die Zitate h>
AiolaeotG, sv Alyvnxov IleQttjyi^ost, iv 'EUtjoziov-

rcoi (?) zeigen, Noch haufiger als bei Skylax
wird die tTberschrift, um dieses Wort zu brauchen,

durch den Volksnamen gegeben: frg. 56* psta
6e IIsvHatoi; frg. 67*. 78*, 83* (xera Ss AoxqoL
135*. 173*. 175*. 180*. 190*. 193*, 195*. Der

10 bei Skylas iibliche Zusatz e&vog fehlt; dafur

frg. 175* Siv&QGQxoi 'Qniat [auch Herod. IV 168ff.

steht edvog nur, wenn es eine nahere Bestimmung
— edvo$ iov jtoUov u, li. — erhalt]. Der Landes-

name (fur italische Gebiete koramt nur 'lanvyia

und '[zcdta vor, sonst durchgangig Volksname)

erscheint gern in Form des Ktetikons, mit oder

ohne %d>Qa: Tfjotimj frg. 209*; Bsxetgtx^ frg.

190*; Xaovixtj frg. 74 (aber Xaovia im Lemma
des Steph. Byz. frg. 76) ; Otdavnxrj frg. 66;

20ravdagtxr} frg. 178; AiyvoTixrj frg. 22. Wirk-

liche Gesamtnamen sind noch recht selten. In

Italien z. B. kommen weder Samniten noch Lu-

kaner noch Brettier vor. was dem Zustand saec.

V in. entspricht (vgl. 3sTi ese Gtitt. gel. Anz. 1885,

250). Wichtiger als der Gesamtbegriff OgaixsQ

sind dem H. die einzelnen k'dvij , Paionen, Ki-

konen u. s. f. Die lexikalische Verarbeitung, die

mit den spateren Gesamtnamen wirtschaftet (nicht

ohne Mifiverstandnisse: 'halia frg. 27. 29 s. §
30 12, 2), erschwert hier das Urteil.

2. Die genannte Landschaft wird dann geogra-

phisch begrenzt, besonders gern durch Fliisse:

Skyl. 66 ovzog (Strymon) 6gi&t Maxedoviav xal

&gdixr)v co (frg. 296) 6 Ne7kog sail 6 xi}v 'Aofyv

SgiCcov Ttjt Ai$vr\i\ frg. 175* f.dy.gi tovtov (scil.

'lvdov) 'Qmaf <mb Se tovtov Ip^wt'ij pfygis ' h-
dc5v o^ Skyl. 107f. fiizgis ovv evrav&a Alyvn-

xioi agyovotv • aab 6h"Am6og xxl. frg. 190*. 305*.

Leider sind diese Abgrenzungen , die historisch

40 besonders wichtig waren , fast alle verloren ; er-

halten auBer denen der libyschen Stamme (s. § 16)

nur die des Delta <Herod. II 15, vgl. § 15).

Auch aus Steph. Byz/ Lemmata lassen sich cinige

Schliisse Ziehen (§12, 4). — 3) Zweifellos wurde

ferner, wie bei (Herodot) Skylax, Eratosthenes,

die Ausdehnung der Kiiste iiberall angegeben.

Auch andere MaBangaben konnen nicht gefehlt

haben: frg. 303* 6 Wv/Mxog xohtog /niyag xal

fiadvs, Tottiv fjpiegow uXovg. Kest solcher Bestim-

50 mungen wohl frg. 170 *. 209 *. Cramer Anecd. Ox.

I 287, 28 nsfi.iTQr}vrat pisjuszosaTat .taga zan
e
E,

Ob die MaBe immer in Tagesfahrten und -mar-

schen gegeben waren oder ob, wie bei Herodot

(ex. gr. IT 85f.) und Skylax in bestimmten Par-

tien die Stadienrechnung konkurrierte (Umrech-

nungen Skyl. 69. Herod. IV 101. V 53), laBt

sich nicht gauz sicher sagen. Der Vergleich von

Herod. IV 175 <~ 181 ff. spricht dafiir. Nur wird

H. weniger nach Stadien vermessene Strecken ge^

60 kannt haben. — 4. Die Lage der Landachaften zu-

einander wird, wie bei einer Aufeahlung nach

dem Laufe der Kiiste naturlich, vielfach nicht

naher bestimmt, sondern von der Grenzstadt oder

dem Grenzflusse aus mit einfachem /tewd (seltener

cbfo: frg. 175* eo Herod. IV 17. 184Vgegeben:

frg. 56* sv Se Xarddxtj x6X*g • p*** 8* Htvxtuot.frg. „_ .. .

frg. 79. 83*; vgl. Herod- IT lt& tt. &
'

Skyl. 72

titra 8k Matatzag Strdot Sdvoz. Btt*M*ft.IHB 112
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l
. 356 Berger ftsxa *UXvQtkovt Nwnafoi: (Ephor.
i.) Pj8,-Skymn. 473 paxh rove *A*a@v$vae ph> Sott

Ahwlla. Strab. Till 1, 1. 12 in knapperen Auf-

zahlungen; u. a. Doch wird die Grenznachbar-

schaft ausgedruckt auch mit e%so&cu (frg. 190*

fyovxai <$' avxcov Xol, vgl. Herod. IT 168ff., wo
4iese Form fast durchgeht; Skylax, wo sie sehr

haufig ist. Ephor. frg. 73 i%Oftevr} ds xovtcov

Aivo; noltq) oder mit opovQsiv (auch olxeiv) und

hftehstin allereinfaclwter Form die StSdte, Slfisse,

Gebirge t
Meerbusen und HSfen aufgeiahlt wer-

den: Z. B. frg. 35* sv ds
3
I£ia; note, iv Se Ms-

vfxivi] a6Xi$ (zur Form: Herod. I Uh'tMsvog, iv

%&i IIsTgoe aozap6$); frg. 40* iv 6b Ad^xog no-

xau6$, sv Se Aaunxtvot, Ehenso frg. 83*. 116*.

135*. 173*. 175*. 180*. 189*. 193*. 217*. <Steph.

Byz. s. Magcoveta*}. Einmal steht eine Ord-

nnngszahl dabei, frg. 87* iv 6e jioXtg Xmgmvsia

Angabe der Himmelsrichtung: frg. 67* Zeoagr}- 10 ra agtita. Steph. liat daraus seine genetivischen

$io>v Ttgog fiogica olxeovm Xeli&oviot; frg. 78*.

173*. 190* ig f,tbr xovzo f\ Bt%togixr\ ' e^ovxai d'

avx&v Xoi . . . fi&XQ1 f*EV tovxtov Xoi . . XoTai S
1

oijLovgsovot Jigog iffoov dvia-/ovia Ai£t]gEs; frg.

135*. 193*. 195*; vgl. Herod. IT 169 xovxwv bh

Ejovxai rthyd/xat vsjudfisvoi ro Jigog goiregtjv %(»i-

grjv fid%Qi xxk. 170 rtXtyafjLswv 8s fjforrat to Ttgog

iojisgr^g (man kann sich danach vorstellen, was

in den Lncken von frg. 190 gestanden hat); 173

Lemmata entwickelt: z. B. XotgdSsg ' nohg Moa-
awoixoiv •

C

E. Evg(bat)i • . . . Moaavvotxoi . . . iv

§£ avxotoi Xotgdfcg xofog. Bei der Kastenbe-

schreibung tritt wieder das einfache ftsxd ein:

frg. 75* fiexa 6*e Bov&gaixdg adlig, fiEra'Ss'Qgt-

xtg kpty; ebenso frg. 9*. 16*. 44*. 118*. 140*.

251*. 252*. 260* (Steph. Byz. s. XoXxtj*).

Daraus stammen Steph. Byz.
1

jttmtfv-Lemmata;

z, B. frg. 219 Mvowrjoog JioXtg (i.STak~v Tio) xal

Naoapttioi ds .igoooftovgoi eioi Wvllor, Eratosth. 20 Atfisbov. Den Beginn eines Abschnittes haben
TTiTs fio -^ <ma T3^™^ a« h 0rti/,V,n« s^+^ot, atnA w ir noch frg. 83* jusra Sk Aoxgoi * iv dk Xd-IIIB 63 p. 314 Berger. Aus solchen Siitzen sind

die vielen Lemmata mit ngoaeyjg bei Steph. Byz.

entwickelt (frg. 57 ITsvxsxtavtsg ' edvog xotg Olvm-

zgotg ngoasXig-t frg. 62. 63. 64. 69. 73. 114. 166.

185. 188. 189. 192; deutlich frg. 114* olxmvmv
"Ifitpesg, IlegQaifiot <r& Lemma 'IpKpiug • e$vo$ ngoo-

sysg Toig Usogai^otg) , von denen die genetivi-

schen Verbindungen zweier Volksnamen sorgfaltig

zu trennen sind, weil sie politische oder ethnogra-

Xatov 7i6lig
7

iv de Otdv&r} si6Xig\ vgl. frg. 99*

Xiog xax' 'Egv&gds m iv 5i jzdXig Xiog. Diese

Foi-m leuchtet deutlich in Steph. Byz.' Umsetzung
durch: frg. 102 Aijpvog • vtfaog ngog xiji ®gdixt]i,

6vo JioXeig eyovoa, 'H<paiaxtav xal Mvgivav , dyg

'E. Ev. Die Aufzahlung ist hier iiberall ganz

knapp und enthalt nichts auBer dem Namen und
dem charakterisierenden Beiwort, das meist nach-

phische Zugehorigkeifc ausdriicken (frg. 69 "Afigot 30 gestellt wird: 'IStits JtoXtg, Adfirjxog ^oxa^og,

sih'og , , TavXavuvoiv, Jigoosykg roig Xslidoviotg] 'OmvAr Xi.ii.viv. Knnc AYrvn. AtXvSatov axoa (irs.

frg. 185. 188 u. 0.). Diese Bezeichnung nach

der Himmelsrichtung war besonders notwendig

iiberall da, wo der Autor von der Kiiste ins In-

land ging. Die einfachste Form ist hier, wenn

es sich nur um das unmittelbare Hinterland han-

delt, vjtig: frg. 44* (vgl. Herod. IV 175 ovxot

[ihv 6i] xatvJieg-ds oixiovai Naaan(6vo?v, to de

jiagd xr\v ddlaoaav xxX. IV 185 U. o.). Doch _ _

hat H. sich hier auch anderer Hilfsmittel zur40geblieben. — 6. Es ist wohl zweifellos, daB diese

'Qgtxog Xipyv , ogog Afrvrj, AtXvjtatov axga (frg.

46), littvr) Mdgtg (Steph. Byz. s. Magcbveta), av-

&ga>7iot 'Qxtat (frg. 175*); einmal JtoXig Ilagt-

xdvri ovvopa (frg. 180*). Archaisch steif und bei

der sonstigen Knappheit doppelt auffallig ist die

jedesmalige Wiederholung der einleitenden Loka-

lisierungsfonnel iv di und der Epitheta TidXig

u. a.; von dieser Steifheit befreit ist aber die

einfache Aufzahlung der Periegese eigentumlich

geographischen Bestimmung bedient, indem er

die Lage zu einem grdBeren Gebirge oder Flusse

angab: nach Kabessos kommt man vjiegfidvxi

x6v Aifiov (frg. 144* zum Ausdruck: Herod. I

104 v^sg^ivai ig rfyv Mtjdtxrjv, IV 18 dtafidvxi

rov Bogvodevia) ; Itone liegt vjio xbv Afyov (frg.

151) ; Krobyzen und Trizen wohnen agog voxov

dvifi-ov xov"Iaxgov (frg. 149. 150), an dem die

Stadt XJgydfiT] liegt (frg. 152), und iiber den die

allereinfachste Form der ziemlich Oden Aufzah-

lung in groBen Partien der Ilegiodog geherrscht

hat. Ziehen wir hinzu, was iiber die Behandlung

der Landschaften festgestellt ist, so kOnnen wir

uns die einzelnen Abschnitte und ihTe Verkniipfung

etwa nach Skyl. 14. 15 vorstellen: jwera di ttjv

Aevxaviav 'Icuivyig riotv edvog [ie%gi 'Qgicuvog

ogovg xov iv xan xoXjkoi xo>i 'Adgiai . jiagditXovg

Tiaga. xi]v 'Iajivylav f| tjftEQcov xal Jrf vvxtibv.

Kenntn^s nach JSorden nicht hinausgeht. Fiir 50^ de 'Ianvyiat olxovatv "EXAffveg xal nohig sloiv

die KiistenvOlker und uberhaupt in fortlaufender

Aufzahlung waren derartige relative Bestim-

mungen nicht notwendig; sie finden sich in den

wOrtlichen Fragmenten kaum je (nur 175* die

Opiai xagd tov 'lvdov jtoxafiov) ; die meisten Lem-

mata, in denen die lage von VOlkern und Stadten

bestimmt wird nach Gebirgen (z. B. jiagd oder

MQi xorA&ay. frg. 121. 161. 162. 186). axgai

und Ur&fioi (frg. 3. 6. 90. 325), Meeren (lonios

nl'de " 'HgdxXsiov Mexajtovxiov Tdgag xal Xtfxrjv

'Ydgovg ixi x&i xov 'Adgtov . . oxopiaxt. [Zavvi-

xat]. Mexa 6k 'Idxvyag coco 'Qgioivog Sawviat
s&vog iozcv xzl. Verglichen werden mag gleich

noch Eratosth. y recoyga<p. (Steph. Byz. s. Avg~
gdxtov): i%6fievoi d' oixovoi TavXdvxiof noXtg de

'EXXqvig 'Ext&afivog im x^QQO^^oov xfjg xakovfiivrig

Avggayjov . noxafioi be AgiXoov xal Aoiog , jiegl

ovg oi Kddftov xal 'Agftovtag xdyoi deixvvvzai.

xojjtog und 'ASgiag 59. 60. 61. 69 ; Hellespont 60 Fur das, was hier iiber die einfache Aufzahlung

136-138; Pontos 1C6. 195. 198. 199; Kaspisches

Meer 169. vgl. 171; Ilegmxog xohxog frg. 182;
A$vxbg xohtoq 315), Fliissen (frg. 195. 316),

anderen Stadten (205. 308. 310 u. 0.). sind wohl
meist erst von dem Leiikographen aus dem Zu-

saramenhang der Hekataiischen Aufzahlung ent-

wickelt.— 5. Von jeder Landschaft wird dann die

chorographische Beschreibung gegeben, indem zu-

hinausgeht, werden wir sogleich die Parallelen

auch bei H. finden, denn allein herrschend ist

diese einfache Aufzahlung nicht gewesen. Zu dem
Namen mit Epitheton tritt zunachst vielfach (wie

hier bei Skylax zn Tdgovg und bei Eratosth. zu
'Ejridapvog) eine nahere geographische Bestimmting
der Lage: frg. 135* sv 8 avxoun txoXn Xt}go6-
vrjoog iv r&t lo&fu&t xov XeQOOvifoov. Das gilt
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besonders far die Inseln, deren Einordmrng bei
der Kttstenfahrt immer gewisse Schwierigkeiten
macht: Skylax hat hier jedesmal die ateife For-
mel, die bei Herodot mebrfach den Exkurs ab-
schlieBt, indvsipi ds jzdXtv enl ztjv ijjzetgov, o&sv
£&TQa7i6fir}v. Die Lage der Insel bestimmt er
mit Angabe der Entfernung von einem Punkte
des Festlandes aus: xaza 6e Tvggtjviav xsTzai
vfjaog KvQvog (§ 6) ; xaxd de 'Prjycov sort 2ixeXia

nefiacaios WW
XdXxtg ff ngdzsgov E&ftoia xgooTjyQQv&ETo; denn
es 1st mindestens nicht sicher, daB die folgende
Ableitung otto Kofiptjs xfjg XaXxiSog xaXov^tevtjg

noch H. gehdrt. DaB dieser die mytbischen
Grander oder Namengeber genannt hat, und zwar
meist in der einfacben Art, dafi der Stadtname-
durch Homonymie mit dem Grander erklart wird,
ist aber sicher: frg. 72* "Ivaxog und "A&yog *Afi-

(pdoXtxov von Amphilochos; 252* NayiSog nohs
vfjoog (vgl. ex. gr. Eratosth. IIIB 112 p. 356 10«jro roS Ndytfog nvfogvyzov ; 287* $&gog vom
Berger NeozaTot, xaW ovg $dgog vrjoog. Ps.- "

y ' J ~~ ™— "— A ~•.-*.-: a tt i*™* tt

Scymn. 446 u. 6.). Ebenso H. frg. 99* Xwg xaz
'Egv&gdg (danach die Lemmata frg. 18. 22. Har-
pokr. s. KakavQsta. 97. 100. 102. 313. 315. Ge-
legentlich setzt Steph. Byz. einen Genetiv aus
dem Zusammenhang hinzu: frg. 25 AlMXr) vrjoog

Tvgoyvfiv cc Skyl. 6 ; frg. 95 *EXevt), v. zrjg At-
ztxijg coll. Scyl. 58 xaza dk zrjv 'Arrixrjv ....
EXsvt}, 98 KoQoml vf\aog ztfg 'loiviag dvztxgv

7iQ(ogevg des Menelaos; Aristeid. II 482* Kano-
bos von seinem xvfisgvrjzijg (Skyl. 106 ex.); da-

nach sicher audi 'EXhetog frg. 288, wo die Ab-
leitung fehlt. Danach wahrscheinlich auch frg.

61. 80. 84. 85. 88. 139. 171. 241. 242. 250. Voa
wirklicher Sicherheit ist aber nicht die Rede, wo
mehrere Ableitungen gegeben werden (frg. 99.

101), und iiberhaupt. wo die Ableitung hinter
dem Autornamen steht: das zeigt ein Black auf

Safiov). DieHimmelsrichtungvomFestlandaus;20frg. 87, wo die auf das wortliche Zitat folgende
frg. 26; die Zugehfirigkeit zu einer Inselgruppe: *v,i„:+ z-x v„/ ^;„i™„i™ — a_-~.l-

frg. 139. — 7. An die Nennung einer Stadt werden
andere chorographische Angaben gekntipft ; frg. 44*

fiexa Ss Kardvt} TioXig, vjikg 6k ogog Aitvt} • frg, 202*
em ds'AXaCiai tcoXi noTafidg'Odgvoyg (knappe Schil-

derung seines Laufes von der Quelle bis zur Miin-
dung); 241* Sdvd-og nag rfi Edvftog ii-fyat sioza-

\i6g. Bei Skylax wird durchgangig hervorgeboben,
welcbe Stadte .hellenisch* sind {noXig 'EXXtjvtg

Ableitung dsio Xalgowog vielmehr aus Aristo-

phanes belegt wird. H. kann sie auch gehabt
haben ; es ist aber nicht nachweisbar, Sicher aber
hat es aufier den mytbischen Etymologien auch
andere gegeben. Von einem historischen Namen
wird Phanagoreia {<PavayoQov noXig Skyl. 72 u. a.)

abgeleitet frg. 164 + Arrian. b. Eust. Dion. 549
r/v sxtioe <&avay6Qag 6 Ttog tpsvyov ttjv xwv Usq-
oeov vpQiv (vgl. zur Form Skyl. 67 Adrov, ndfag-

ist bei ihm und Eratosthenes die Form; H. hat SO'EXXtjvig, tjv atixioe KaXkiaTgarogA&tjvaiog. Ephor.
den lebendigeren Genetiv). Das ist bei H. eben-
falls geschehen und nicht auf die hellenischen
beschrankt: frg. 116* iv <$' avrat ©%«?/ ndlig
EXX-qvcov &Q7\ixoiv (Salmasius und Moineke
streichen @qt)'xoov; aber vgl. Herod. IV ll"EX/.r)-

veg Sxv&at; anderes Stein zu I 72, vgl, Ca-
spari 246), h de Xa?>datQr} nolig Qgtjixatv

(vergleicht man SkyL 86 Moogvvolxoi Bvog . .

XotQafcg jioXig 'EXXryvig mit frg. 193*, so ergibt

frg. 73. Ps.-Skymn. 441 a. O.). Von geographi-
schen Namen frg. 60 KavXmol . , xsxXqzat cbia

ogovg (vgl. Herod. IV 184). 213 Metyzog xoXnog
vom homonymen Flusse ; von Eigenheiten in der
Lebensweise frg. 154 die Melanchlainoi. Ver-
gleicht man etwa noch Skyl. 22 "YlXoi • ovzoi

6e (paaiv "YXXov zbv 'HgaxXsovg avzovg xazoixioai
r

so wird wahrscheinlich, dafi H. die epischen Ko-
lonisationssagen durchgangig berucksichtigt hat r

sich, daB die Exzerpte aus H. in dieser Beziehung 40 urn den Ursprung der Volker und Stadte anzu-
unvollstandig sind). frg. 140* B6qv£o. • ndXig IJsg-
asoiv (am Pontos! Zu beachten ist der Unter-
schied im Ausdruck gegen frg. 175* iv ds ruyog
flaotlytov; vgl. Herod. VII 59). Danach sind zu be-
urteilen frg. 244 KoQvdaXXa noXtg 'Podioiv. Steph.
Byz. S. rdgyaga * jrdXt; Tgaiddog, r/v AioXixrjv
dva/ud&t . . E. frg. 275 noltg <Poivtxm' zwv iv

ZvQiai. 311 JioXtg 7&tt»GL>v sv Atflvrji &otvtxcov.

geben. Direkt erhalten hat sich davon fast nichts,

weil Spatere (besonders Epboros) hier mehr gab en.

Aber in die IIsQtodog gehftrt, was H. von der
friiheren barbarischen BevOlkerung Griechenlands
zu sagen wufite: frg. 356 (= Strab. VII 7, 1),

dessen Ausdehnung leider unsicher ist. Auch
die Erzahlung von Pelasgern in Attika (Herod.
VI 137 'E. . . iv zolot Xoyoiot, vgl. E. Meyer

(SteplL Byz. s. XdXxij). Ein Lemma wie frg. Forsch. I lOf. 20f. 114f.) weise ich unter Ver-
225 MtXijzog • uidltg lm(pavi}g sv Kagiat tojv 'la,- 50 gleich von frg. 89 cw Herod. V 57 der IJegiodog
vr. iV wriei: e,'^ ^nn.1. v^w.i, «,;+ ov„i on zu_ Dje ^mze Erwahnung auch der lydischen,

phOnizischen, agyptischen Kolonisten unter Fun-
ning des Pelops, Kadmos, Danaos ist wahrschein-
lich, wahrend die Stammbaume (z. B. Herod. VI
53—55, s. § 21) nattirlich den FeveaXoyiai vor-

behalten bliebeu. tJber die einfacbe Nennung von
Eponymen hinaus geht jedenfalls frg. 47 Mozvtj *

uiolig £ixeliag ihzo Mozvrjg yvvatxog jttijvvadofjg

'HgaxXel xovg eXdaavzag zovg avzov fiovg •
C
E.

vtov erweist sich durch Vergleich mit Skyl. 99
fj.eza 8i Avdlav Kagia . . xai TioXEtg iv avzijt

EXXrjvldeg . . . MiXrjtog als direkt aus H. iiber-

nommen; nur der sachliche Zusatz hwpavqg (fie-

ytatrj, fitydXri) bleibt seiner Herkunft nach hier
wie frg. 45. 101. 225. 261. 262 fraglich: denn
frg. 99* (das freilich unvollstandig ist) hat ein-

fach Xiog gegeniiber dem Lemma ^ ixupaveoTdTt}
vfjoog ztuv 'Igovcdv. Sonst aber fehlt es nicht an
sachlichen Angaben, die tiber das chorographisch 60 Evgdutqi. Das ist eine knrze Erzahlun* atio-
Notwendige hinausgehen. So hat H. offenbar logischer Natur aus der Heraklessage , die wir
ein besonderes Interesse fur die Namen, ihre Her-
kunft und etwaigen Veranderungen gehabt und
sie mehr oder weniger ausfuhrlich erklart. Ganz
knapp wird frg. 260* /«t« dh $ sidXai Acagog,
vvv Si AtSga xaXeizat einfach die Tatsache kon-
atatiert (vgL Skyl. 84 avzt} rj ndXtg to xgiv xaVEni-
kevxddiot t&roftdtovro). Ebenso scheinbar frg. 105*

trotz des Widersprucbs gegen die revsaXoyiat

dem H. nicht absprecben diirfen (s. § 19, vgl.

frg. 48 [Heraklessage] und 95 [troischer Kreis]).

Auch Eratosthenes bat sich, weil er in der Be-
schreibung des Polandes der mit jenex Gegend
verknfipften Phaethonsagen gedachte, den Vorwurf
ovdsvog djtizBTCu (iv&miiove (p. 356ff. Berger) zu-

mvi axKK*mw9

gUAgeo.; vnd 8kyl. 18 notiert Kq6tg»> Aaxt-

nor.. ri}<foc EaXvytoSg, ir ?jt 'Odvoositt &uut
yiaga Kulvyot. Der Passus zeigt, daB eolche

Hinweise und Ableitungen aus der mytbischen

Gescbichte ohne ausftthrlicbe Erzahlung inner-

halb der Aufzahlung gegeben werden konnten.

Ob das auch fur 212 {Afta^dvtov , alter Name
von Kvprf) und 89 (Esyvgaioi »* Tavaygatot)

mOglich war, muB dahingestellt bleiben; vermut-

Uch war hier doch erzahlt, was Herod. V 57.

61, 2 von den rsfpvgaZoL berichtet (s. § 6). Nicht

mehr moglicb erscheint es fur frg. 207
^
iiber

Latmos als alten Namen von 'HgdxXeia f) vsio

AdtfAfot: man kann (trotz 'des Ausdruckes omg
"E. fxhv ififpaivst) darin nicht etwa einen SchluB

sehen, den Strabons Quelle daraus machte, daB

H. die Stadt mit dem alten Namen Latmos, das

anliegende Gebirge mit dem Homerischen Namen
4>&£igo)v ogog auffuhrte. Vielmehr ist mindestens

eines — und dies ist das Wesentliche — sicher,

daB H. den Latmos mit dem vjzo zov jzoitjtov

(II. II 868) <P&siqmv ogfit Xeyoptivtoi identifierte.

Hier bietet Skylax keine Parallele (wohl aber

ex. gr. Thukyd. VI 2,1 im ethnographischen

Exkurs tiber Sizilien). Begremicherweise ; denn

hier zeigt sich deutlich der wissenschaftliche

Charakter der IlegtoSog. Es ist doch interessant

und wirft ein helles Licht auf die Entstehung

der Geographic als Wissenschaft , daB sie

schon in ihrem ersten Vertreter jenen charakte-

ristischen Zug aufweist, durch dessen iiberstarke

Betonung die nicht rein praktischen Zwecken

dienenden geographischen Werke in hellenisti-

scher Zeit ilrre so seltsam philologische Physio-

gnomie bekamen. Ebenso wie in frg. 227 ist

der Wunsch, die Homerischen Orte aufzufinden

und die Geographie des Epos mit der der Wirk-

lichkeit in Einklang zu bringen, frg. 200 (Strab.

XII 3, 25
-f-

Eustath. II. II 852): H. las H 852

if 'Evetijg und erklarte dieses offenbar fur den

alten Namen von Amisos (wohl vor der grie-

chischen Besiedelung). Zweifelbaft ist es frg. 202,

ob bereits H. sich mit dem Problem von II. II 857

beschaftigt hat oder ob erst der Skepsier Deme-

trios das Homerische "AXvfiri in der von H. ge-

nannten, spater verfldeten Stadt 'AXa&a wieder-

fand. Auch frg. 348 schaltet man hier wohl

besser aus, zumal es vermutlicb aus den rsvea-

Xoyiat stammt. Anderes, was auf Ankniipfung

an Homerische Geographie zu deuten scheint,

hat Klausen 19 (vgl. auch Diels 442) zusam-

mengestellt. Danach ist denkbar, daB H. auch

Ephyra als alten Namen Korinths genannt hat

(Irg. 90). — 8. Alles dieses mag man schlieBlich

als Zutaten innerhalb der Aufzahlung ansehen,

die in kfirzester Form (relativisch wie frg. 105*;

prepositional 252*; selbstandiger Zwischensatz

260*) an die geographischen Namen angeschlossen

wurden. Aber das ist nicht alles. Die einfacbe

Aufzahlung der i&vrj , ihre Grenzen und Stadte

ist zweifellos unterbrocben worden durch Schil-

derungen, die sichbezogen: 1. auf die Natur des

betreffenden Landes; 2. auf die rdjwot seiner Be

-

wohner. Der direkten Fragmente sind ja gewiB

wenige (bezeichnenderweise stammt kaum eines

von ihnen aus Steph. Byz.); aber sie genugen

vollkommen, urn die Tatsache selbat zu sichern.

60 zn 1): frg- 58* uber die Frachtbarkeit des

Polandes, das man zu Unrecht dem H. immer
wieder abspricht; frg. 172*. 178* uber Boden-

gestaltung und Flora am Kaspischen Meere und
bei den Chorasmiern (im Ton vOllig analog die

oben dem H. zugewiesene Einlage fiber Medien,

Herod. I 110. Doch muB die indirekte tTber-

Uefemng hier noch ferngehalten werden); frg.

174* die Flora am Indus. Zu vergleichen sind

ex. gr, die Schilderungen aus dem Reisebericht

10 des alteren Skylax uber Indien (Athen. II 70B C).

Besondeue Aufmerksamkeit scheint H. dabei dem
Flufisystem des betreffenden Landes gewidmet zu

haben (frg. 70- -72); er hat fiir die Beschreibung

des FluBlaufes eine ganz feste Form entwickelt

(frg. 202), die bei Herodot — zum Teil eben aus

H. — I 6. 180. 189. 202. II 33 u. 0. wieder-

kehrt. Fiir Schilderung der vdftoc beweist vor

allem frg. 123* iiber die Paionen, ihre Getriiuke

und das Salben eXaicoi dad ydXaxxog; Kleidung

20 der Bewohner von Tcfony (frg. 189*), der Kissiej

(Harpokr. s. xvnaootg*), der Frauen eines unbe-

kannten Volkes (frg. 329*), vielleicht der Libur-

ner (frg. 61). Wie diese Dinge eingefugt waren,

zeigt ein Vergleich von frg. 190 mit Herodots

Aipvxd. — 9) Solcbe Schilderungen kontrastieren

stark mit den trockenen Aufzahlungen, wie wir sie

oben konstatierten. Hier kommen wir an die Stette,

wo unsere Vorstellung von dem Werke zu ver-

schwimmen beginnt. Wir vermtfgen mit Sicher-

30heit nicht zu sagen, ob von alien genannten

Volkern solche Schilderungen gegeben waren;

noch weniger, ob uberall mit der gleichen

Ausfiihrlichkeit. Wahrscheinlich ist dasletztere

allerdings nicht. Ich will mich hier nicht auf

Skylax berufen , obwohl die in seinem Periplus

vorhandene UngleicbmaBigkeit, das Schwanken

zwischen extremer Brachylogie und ausfiihrlichster

Schilderang durch alle Stadien hindurch ganz

gewifi nicht allein oder auch nur hauptsachlich

40 Schuld der tTberlieferung ist. Ich will auch keine

allgemeinen Erwagnngen anstellen : dafi eine solche

UngleichmiiBigkeit in jenen schriftstelleriscb noch

ungewandten Zeiten nichts irgendwie Verwunder-

liches ware, hat Diels 428 unter Vergleich mit

Herodot betont ; und es liegt im Wesen dieser

Gattung, die nicht aus schriftstellerischem, son-

dern aus wissenschaftlichem Bedurfnis geboren

ist, daB der AutoT ohne Biicksicht auf auBere

GleichmaBigkeit das gibt, was er von jedem

50 Lande weiB. Das Wesentliche ist die Feststellung

des Faktums selbst; und an dem laBt sich nicht

zweifeln. Der knappen, abeT vollstandigen Schil-

derang des Kaspischen Meeres (frg. 172*) oder

Mediens <Herod. I 110) steht die sehr ausfuhr-

liche Behandlang der (pvotg zvQTjg von Agypten

gegenuber. GewiB ist H. viel knapper in Wor-

ten gewesen als Herodot; auch die Polemik ver-

breitert bei diesem die Darstellung; aber daB er

bei H. eine ausfflhrliche Beschreibung Agyptens

60 vorfand, leidet keinen Zweifel. Denn direkt sind

uns hier die bis ins einzelne gebenden Schilde-

rungen der Fauna (frg. 292—294) bezeugt; die

vdfioi ebenfalls (frg. 289. 290); eine nngewohn-

lich starke Ber&cksichtigung der hellenischen

Sagengeschichte (§ 6) ; Erwahnung von Tempeln

und davfidota (frg. 277*. 284*. 318*); Eeise-

erinnerungen und Erlebnisse persOnlichen Cha-

rakters (frg. 276). Man braucht wohl nicht so
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vorsichtig zu sprechen wie Diels 429; die Un*
gleichmaBigkeit war wirklich vorhanden. Als
starkste Gegensatze mag man die Schilderung
Agyptens und den Katalog (frg. 37) der Stadte
x&v OivanQfov iv /usaoysiat betrachten , wobei
iibrigens gegen Skylax ein charakteristischer
Unterschied festzustellenist: H., der sich bemtiht,
ein Vollbild des geographischen Wissens zu geben,
zahlt auch die Stadte des Binnenlandes nament-

f&Hig wie in dem leteten Teile; aber sie ist nichts-*
destoweniger vorhanden. Die TIcQiodo; hatte,
wenn man schon vergleichen will, weit mehr Abn-.
lichkeit mit Skylax' ITsQtJiJlovs als mit Herodots;
laroQtat. Die Entwicklungslinie, an deren An-
fang sie steht, lauft fiber eine Reibe ahulicher
Werke saec. V, liber Eudoxos, Dikaiarcbos mid
die ganz selbstandigen geographischen Bucher de*
Ephoros zu Eratostbenes r&ojyQa<povfiEva und von

lien am; bkylax, der nur einen /7f#(?rAoi^ schreibt, 10 da weiter zu Strabon. Wer Anfang und Ende
begnugt sich, die Existenz solcher Stadte im
Binnenlande zu konstatieren (c. 35. 36. §6 u. o\).

Besonders deutlich tritt der Unterscbied zwischen
Periplus und Periegese auch in der Schilderung
Libyens bervor (s. § 16). Diese Verschiedenheit
ist zu beriieksichtigen, wenn man aus Skylax ab-
nehmen will, welche Moglichkeiten fur die ein-

zelnen Abschnitte denkbar sind: die nackte Auf-
zahlung der Pontosvdlker c. 70ff.; die italisch-

vergleicht, wird genug Unterschiede im einzelnen
flnden ; <3ie wissenschaftliche Bedeutung der ein-
zelnen Glieder der Kette (insbesondere das Ver-
haltnis des geographischen zum chorographischen
Teile) ist recbt verschieden. Aber dio Grundform
bleibt konstant; und ebenso der Zweek, ein Voll-
bild des jedesmaligen Wissens Yon der Olxovfisvr}
zu geben obne die Absicht unmittelbar praktischer
Verwendung. Herodot steht nicht in dieser Reihe.

adriatiscben Kiisten mit den verstreuten Notizen 20 Sein Zweck ist ein anderer; und damit ist eine
uber Mythisches (13. 22), Sprachliches (15), Kultus vollig verschiedene Form gegeben.
(16) und vofiot (21), Historisches (18); die sebr
ausfuhrliche

, (pvaig x^s x^Q^s, Flora, vopoi be-
riicksichtigende Schilderung Libyens. Wieweit
bei H. die einzelnen Abschnitte sich der einen
oder der anderen Form naherten, lafit sich schwer
sagen. Es scheint aber doch, als ob die Extreme
selten gewesen sind, und als ob wir eine durch-
gebende Grundform annehmen diirfen, die wir

§ 9. Ehe wir zusammensteilen, was wir von
dem Hekataiischen Weltbilde noch wissen konnen,
miisscn wir uns die Schicksale Mar machen, die
das Werk im Laufe der Zeit gehabt hat. Nur
so ist es mOglicb, das erhaltene Material richtig
zu verwerten, die bei den neuesten Bearbeitern
so unerfrenrich starken MiBgriff'e in seiner Beur-
teilung zu vermeiden. Werke wie die IJegiodos

uns am bestcn nach Herodot. IV 168ff., daneben 30 sind an und fur sich bestimmt, durch die be-
nach Y 49 (die Ahnlichkeit beider Partien in
der Form ist evident) vorstellen diirfen: Name
des Volkes, Angabe seiner Grcnzen mit Beziehung
auf die Nachbarvolker ; Aufzablnng der Stadte
(mit Angabe der meist eponymen Grimder, Ab-
leitung des Namens, Nationalitat der Bewohner),
Flusse (mit Angabe des Laufes von der Quelle
bis zur Miindung), Seen, Gebirge usi, eine knappe
SMzze der <pvoig xcogqe und der vdfioi xmv av~

standige Erweiterung der Kenntnisse und die
Verbesserung (oder auch nur Anderung) der Grund-
anschauungen und Methoden in ihrer absoluten
Bedeutung verdrangt zu werden; vielleicht um-
so scbneller, je bedeutender sie sind und je an-
regender sie wirken. Die Jlsgladog, deren ur-

spriingliche Bedeutung Heraklit und Herodot direkt
und indirekt bezeugen, war nun im saec. V un-
zweifelhaft das geographische Hauptbuch. Als

VQconcov. Eingestreut kiirzere oder langere Ex- 40 solches ist es von Aischylos, dem Autor ITsgl
kurse uber die hier lokalisierten helleniscben
Sagen. Man wird danach verstehen, daB die an-
tiken Stilurteile (§ 22) sich durchgangig nnr auf
die FevBaloytai beziehen. Die Tlsqiodog bot zut
Entfaltung scliriftstellericher Fahigkeit keine Ge-
legenheit. Der geringe Umfang der Periegese
von ganz Libyen bei Herodot, obwohl hier doch
sehr unbedeutende Stamme verzeichnet sind ; das
Fehlen historischer Erzablung selbst in dem aus-

dsQfov, Herodot, Hellanikos, Damastes (der za
TzhXoxQ. Ik rtov 'Exazatov [ieTayoatpas TTzqinXovv
eygaipsv, Agathem. ge. inf. I 1) einerseits einfach
aufs starkste ausgebeutet oder als Ausgangspunkt
der weiteren Arbeit benutzt, andererseits aber zum
Hauptzielpunkt der Polemik gegen das ioniscbe
Weltbild gemacht. Dadurch verandert sich seine
Stellung schon im saec. IV. Dem Theopomp
(Strab. I 2, 35) war die IIsQiobog offenbar nicht

tuhrlicnsten der Aoyot, der I7sQt^yr}otg Alyvn- 50 modern genug, zu knapp und sachlich: er nennt
zov; die Tatsache, dafi Herodot teils polcmisch,
teils auf andere Weise die iibernommenen Stiicke

stark verbreitert — dies alles genugt, die Niclitig-

keit des im Echtheitstreite erhobenen Einwandes
zu erweisen, daB bei der vorauszusetzenden aus-
fiibrlichen Behandlung Agyptens zwei Bucher ftir

die ganze Periodos nicht ausgereicht hatten.
Doch ist der Hinweis vielleicht nicht unniitz, darl

anch Ephoros die Bescbreibung der Olxovfthf]

H. nicht in der Aufzahlung der Autoren, die er
iibertreffen will. Aber auch Ephoros und Aristo-
teles haben vielleicht nicht mehr das altc Buch
benutzt, sondern die modernisierenden Bearbei-
tungen durch Hellanikos, Damastes (den ja auch
Eratosthenes stark heranzog), Ktesias. Doch be*
darf dieser Punkt noch nanerer Untersuchung
(Bolchert Aristot. Erdk. usw. 1908 hat das alles

nicht beachtet), wobei das Fehlen von H.-Zitaten
in zwei Buchern geben konnte, und da6 Erato- 60 bei Aristoteles kaum ins Gewicht fallt, Er zitiert
sthenes fur die cbnrnoratihisrbp Rrtlamnof cpinoT i* fi>ioTliaTiTi+ ofll+an TKiwvk/i»+ii Ak f^^A ^nn« ™ ni?,+sthenes fur die chorographische Erklarung seiner
Karte nicht eimnal ganz zwei Bucher gebraucht hat.

Darum sei noch einmal konstatiert, wie falsch
es ist, auch nur in den ersten 4—5 Buchern
Herodots eine Art von erweitertem H. zu sehen.
Die Verschiedenheit des erzahlenden und des
deskriptiven ytvog ist hier jnfolge der grofien
deskriptiven Eiknrse vielleicnt nicht so angea.-

ja iiberhaupt selten namentlich (und dann meist
polemiseh; und macht for Herodot nur deshalb
eine Ausnahme, weil er der bebanntere Aotor ist.

Daraus erklart sich auch, daft er die Bescbrei-

bungen agyptischer Tiere nicht ana H., sondern
ans Herodot nimmt (vgl. Diels 430ff.). Jedenfalls

wurde im Laufe saec IV, nachdem die Kngel-
gestalt der Erde ezkanst und die Zonenlebrc an>

WfVl neKataios xiejtaituuis a/u*

g«ttammen war, das Weltbild und die alte iomsebs DaB aber ans d^esen 200—300 Namen ein wirfe

Karte durch die Arbeiten des Eudoxos and Bikai- liches Bild des Inhalts der IleQtodos sich g^
arch in den Hintergrund geschoben ; die Heqiodos winnen lasse, wird niemand glanben. Der In-

verschwand damals wohl mehr und mehr aus den halt ist eben in die geographischen Schnften

Handen auch des gelehrten Publikums, sodafi es der Spateren aufgegangen. Auch was die Quellen-

erklarlich erscheint, daB wenigstens der zweite kritik an sicherem Material uns zuriickgibt, ist

Teil nur in einem Exemplar und noch dazu unter — selbst wenn die Nacbwirkung schon vollstandig

falschem Namen in die alexandrinische Bibliothek verfolgt wiire, was nicht geschehen ist, und was ich

kam. Als dann Eratosthenes die Geschichte der bier nicht tun kann — viel zu wenig, als daB es das

Geographie schrieb und dabei des H. mit ent- 10 Bild sehr viel voller machen konnte. Ferner ist es

schiedener Anerkennung gedachte — er nannte — von der selbstverstandlichen Tatsache abgesehen,

seine Ausarbeitung des Anaximandreischen Pinax daB H. im allgemeinen dem Laufe der Kusten erst

.bewundernswurdig' (Agathem. ge. inf. II)—, Europas, dann Asiens und Afrikas folgt — ganz

wurde zwar die Aufmerksamkeit wieder auf dieses ausgeschlossen , die Disposition der IJegloSos z.

alteste Dokument der griechischen Geographie ge- B. in der Besprechung Griechenlands, Kleinasiens

lenkt; auch zeigt Eratosthenes
1

eigener Karten- oder des inneren Asiens wiederzugewinnen. DaB

entwurf uberall da, wo die astronomischen Orts- wir hier auch nicht raten diirfen, zeigt die kom-

bestimmungen nicht ausreicbten, ganz besonders plizierte Art, in der Herodot. IV 37ff. ein Bild

in der Legung der Meridiane (s. z. B. § 13) die der Vtilker Asiens gibt. Viel besscr stehen wir

Nachwirkung von H.s Karte. Aber gerade durch 20 dagegen fur den .geographischen' Teil der Pe-

das Erscbeinen der FernyQayovfiEva hort doch die riodos. Auf eine Nachzeichnung seiner Karte

direkte Verwendung der TTegiodos als eine Quelle wird man freilich verzichten mussen (Versuche

geographischer Kenntnisse endgiiltig auf. Das bei Klausen undForbiger 50. Sieglins als

Buch hat seine absolute Bedeutung eingebufit. Manuskript gedruckte Eekonstruktion ist mir un-

Die wissenschaftliche Geographie arbeitet jetzt bekannt. Mit Becht skeptisch Berger 2 11 Off.).

mit ganz anderen Mitteln ; und fur die seit Poly- Wir haben gar keine Vorstellung davon, in wel-

bios' Zeit immer machtigev werdende chorogra- cher Kichtung er die Kusten laufen lieB. Was
phische Bichtung gilt das Wort : tov? fiev aqx^ovg wir von Himmelsrichtungen bei ihm kennen (ex.

Mv. zovs ftexdvovs eUyxovzag Qex&Ceiv AtxaL- gr. Ostlicher Lauf des Indus), mahnt zur auBer-

aqxov xe xal 'EQcnoodevt] .

." nal I7v$mv (Polyb. bei 30 sten Vorsicht. Bei dem Mangel astronomischer

Strab. II 4, 1). Wenn Agatharchides (de mar. Ortsbestimmungen muB die Karte in einer Weise

rubr. 64) als besten Kenner des Ostens neben einem von der Wirklichkeit abgewichen sein , die wir

Autor saec. Ill den H. nennt (AmaZo? Variante. nicht mehr ahnen konnen. Dafur geben die aus-

Zu zweifeln ist an 'Ex. kaum; keinesfalls ist der fuhrliche Polemik Herodots (besonders IV 36ff.)

Abderite gemeint), so werden wir darin doch wohl und die Zeugnisse aus den spateren Geschichten

nurmehr eine historische Anerkennung seben der Geographie zusammen mit einzelnen Frag-

diirfen. Wirklichem Interesse begegnet die lis- menten doch ein ziemlich vollstandiges Bild von

Qiodos jetzt bei den Philologen. Die Bearbeiter den allgemeinen Grundlagen des Hekataiischen

der Homerischen Geographie, Demetrios der Weltbilde s. Mit ihm ist zu beginnen.

Skepsier (frg. 202) und Apollodoros (frg. 200; 40 §10. DaB diesesWeltbild besonders originaleZiige

mehr ist aus Strabon zu gewinnen), finden bei nicht aufweist, wurde schon bemerkt. Es scheint

H. alte Namen und einen altercn, dem Homeri- im wcsentlichen wirklich nicht das alleinige Eigen-

schen naherstehenden Zustand, als bei den Geo- turn des H., sondern das der 'leaves
t

der ioni-

graphen der Alexanderzeit Manche Probleme schen Physiker zu sein, unter welchem Sammel-

scheinen mit Hilfe von H.s Angaben namentlich namen Herodot gegen H. polemisiert Wenn er

iiber Kleinasien und die Pontoskiisten lflsbar. Nur dabei mehrfach den Vorwurf erhebt, daB dieser

in Partien, die der .philologischen Geographic' Dichtererfindungen leichtglaubig hingenommen

angehoren, erscheint H.s Name bei Strabon; und habe (II 23. Ill 115). so ist der Ausdruck ab-------- --~-.~ ~~ . .,,,., ..!,!•-. i • .-. i. ...±..-<*-- j
Yie i__

Gegensatz

die betreffenden Gegenden schon in der nachsten zu dem konstruktiven Geiste der Philosophic die

Generation den Griechen verschlossen wurden (so ein ganzes Weltbild geben wollto und daher der

besonders Spanien und Nordafrika) oder weil Hypothesen nicht entbehren konnte. DaB sie

starke politische Xnderungen daa ethnographische dabei einzelne dichterische Namen verwendet (Qxe-

Bild des Landes andern (Unteritalien oder Italien avos u. a.) — denn um mehr handelt es sich nicht,

uberhaupt; Sizilien), — dieser Tatsache verdanken da von einem eigentlichen Weltbilde des Epos

wir den weitaus grOflten Teil unserer Fragmente. gar keine Rede sein kann — ist eine nebensach-

Es ist auffallend, wieviele Namen von Steph. liche AuBerlichkeit. Das von der Philosophie ent-

Byz/ Autoren nur aus H. belegt und auch uns 60 worfene, von H. angenommene Bild zeigt eine

nur aus seinen Fragmenten bekannt sind. offenbar beabsichtigte mathematische Schemati-

Das Eesultat der ,Textgeschichte' ist darnach siernng (uber das Streben nach Symmetrie in den

folgendes: Was wir von H.s Chorographie , die alten Karten Ptolem. ge. VIII 1, 2f.). Die Erde

doch den Hauptwert des Buches, als es erschien, - denn von der Oixovpevrj darf man hieT noch

ausmachte, beaitzen, sind ganz wesentlich Namen. nicht sprechen (Bolchert in Sieglins Quellen n.

Gelegentlich ein paar umgebende Worte, die uns Forschungen XV 1908, If.) — ist eine kxeisnmde,

erlaubten , die aufiere Form uns wenigstens bis rings vom Okeanos umflossene Scheibe : siaXaoi

zu einem gewissen Grade zu vergegenwartigen. bis auf Demokiit bei Agathem. ge. inf. 1 2. Schol.
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Dionys. perieg. p. 428 a 7ff.
;
dazu Herodot. II

21. IV 8. 36 (Aristot. meteor. II 5 p. 362 a 12).
Dafi er den Okeanos fiir einen Flufi hielt, geht
aus Herodot. II 23 zur Evidenz hervor (Klau-
sen schioB es aus frg. 347, wo das Mittelmeer
fisydXtj -ftaXdoorj heiBt. Dagegen Trope a 1441:
aber eig ttjv rjfiexeQav ftdlaooav frg. 339 sind
Worte des Scholiasten. Daraus darf man nicht
auf eine ^a ftdlaooa des H. schlieBen). Aus
dieser Annahme erklart sich am einfachsten,
dafi er das Kaspische Meer wahrscheinlich fur
einen Binnensee gehalten bat (Herodot. I 2031).
Denn daB er tatsachliche Kenntnis yon dessen
Binnencharakter hatte, ist recht unwahrschein-
lich. Ob er Delphi noch fiir den Mittelpunkt
der Erdseheibe hielt, wie man nach Agathem. ge.
inf. I 2 annehmen miiBte , erscheint doch zweifel-
haft. KieBling Geogr. Ztschr. XII 1906, 23, 1

meint, dieser habe fiir H.s Karte etwa in Byzanz
gelegen. Schwer glaublich. Ich vermute wegen
Herod. I 142 nebst Parallelstellen , daB er viel-

mehr Ionien fur den Mittelpunkt hielt. Fur die
Existenz eines die Erde umflieBenden Ozeans
wurde natiirlich der Beweis angetreten: im We-
sten bewies ihn der Augenschein und Nachrichten,
die er in Spanien oder Massalia erhielt ; fur den
Suden die auch von Herod. IV 42 (bis auf eine
Einzelheit) anerkannte Tatsache der Umschiffbar-
keit Libyen s, Im Osten beruht die Annahme
auf Vermutung, da jenseits des Indus die iQtjfti^

did ttjv yidfiftov jedes weitere Vordringen aus-
schlieBt. Merkwiirdigerweise polemisiert Herodot
hier nicht, wahrend er die scharfsten Angriffe
(III 115. IV 45) gegen den nSrdlichen Ozean
richtet, weil die Umschiffbarkeit Europas nicht
nachgewiesen sei H. stiitzte sich hier vermut-
lich auf Nachrichten, die auf dem Wege des
Zinn- und Bernsteinhandels ubermittelt waren
(Herod. Ill 115).

Die kreisrunde Erdscheibe hat H. dann in
zwei gleiche Halften zerlegt, Evqcoti^ und 'Aotrj

(Herod. IV 36 verbindet beides ganz eng). Das
gesehah wohl dnrch eine Wasserlinie, die von
den Saulen des Herakles bis zur Maiotis ging
und sich durch den Phasis (?) bis zum Ozean
fortsetzte. Hochstwahrscheinlich galten ihm diese
Halften als Nord- und Stidhalfte. Die Sudhalfte
zerfiel in zwei Quadranten durch den Unterlauf
des Nil, der eaxt xaxa xovrov xov Xoyov 6 t*jv

"Aai-qr ovqi£(ov zrji Aifivqi (Herod. II 16. Der
Satz wirkt wie ein wortliches Zitat). Wieder
wird fiir den Norden ein Analogieschlufl ge-
macht: der Istros ghi /ueoyv o/JCvov xyv Evqco-
7tt)v (Herod. II 33f.). Von der" Donaumiindung
lauft eine meridionale Linie fiber Sinope am Pon-
tos, Kilikien, Kypros, Agypten bezw. Nilinundung.
Auch hier tritt ein Flufi ein, sodaB der Meri-
dian nur uber eine kleine Landstrecke lauft : der
Halys djiotdftvBt o%eddv zidvxa xrjg 'Aot'rjg xtX.
(Herod. I 72 ; vgl. § 14). Mathematische Figuren
gibt auch die weitere Teilung : Asien wird durch
eine meridionale Linie in Ost- und Westasien,
dieses weiter in zwei geradlinig (?) begrenzte dxzat,
jenes in eine Reihe von Rechtecken zerlegt (§ 14).
Libyen zerfallt in rechteckige Streifen ; diese wie-
der in Quadrate (g 16).

H. hat drei ErdteUe angenommen: EvQtbnr),
'Aaiti, Aifivrj. Die Einwande, die dagegen er-

hoben sind, beruhen einmal auf der Verweeha-
lung der Erdteilnng mit der rein bibliographi-
schen Teilung des Werkes in zwei Evgcktr}? und
'Aaivjg Jlegtodos iiberschriebene Bflcher. Diese
spatere Teilung beweist natiirlich mchts; H. hatte
selbst seine einheitliche ITsgiodos in eine Anzahl
Xoyot, zerlegt; das zeigen die Teiltitel. Sodann
aber auf einer gewissen Unklarheit zwar nicht
der Erdteilung, wohl aber der Terminologie i 'Agitj

10 ist einmal Name des Erdteiles; zweitens aber
a parte potiori auch der ganzen sudlichen Erd-
halfte (so beim Autor IIsqI asQwv und tiberhaupt
in dem vulgaten Gegensatze Asien m Europa,
z. B. Herod. II 4 und besonders deutlich IV 36
coll. 42). Analog ist die doppelte Bedeutung von
Aifivr) selbst (1. Erdteil, 2. Sitze der Libyer),
vermutlich auch die von Ogdixij und Sxv&ikt}
(§ 12). Die Teilung in drei Erdteile bezeichnet
Herodot. II 16 ausdrucklich als Ansicht der "Iwvsg

20 und bekampft sie hier und IV 42. mit Recht in-

sofern, als das Delta bei dieser Dreiteilung tat-
sachlich eine Sonderstellung erhielt: es gehorte
im Grunde weder zu Asien (obwohl H. es dazu
gerechnet zu haben scheint) noch zu Libyen, hatte
also, wie Herodot sagt, als ,vierter Erdteil' ge-
rechnet werden mussen. Dieser Kritik hat Skyl.
106 Rechnung getragen: to ds Kavamixbv oxd^a
oQcCei 'Aolav xai Aiftvyv mit wdrtlichem Anklang
an den von Herod. II 16 zitierten Satz des H.,

30 aber mit Veranderung des darin von Herodot ge-
fundenen AnstoBes. tJberhaupt aber erkennt He-
rodot das Prinzip des H. nicht an (s. besonders
IV 45), der zu denen gehSrte, die die Erdteile
xoig notafiois dtatQslv strebten, x&i ts Nsikcot xai
roil Tavdidt, vyoovg dno<palvovxsg (Eratosth. bei
Strab. I 4, 7). Dieses Prinzip hangt, wie Berger
Die geogr. Fragm, d. Eratosth. 165 (der aber
gerade H. ubersieht) erkannte, mit der Herlei-
tung der Grenzflusse aus dem Ozean zusammen.

40 Dies tat H. faktisch fiir Nil und Phasis : frg. 339
= Schol. Apoll. Rhod. IV 259 ist vollkommen
klar. Frg. 187 ^ ebd. IV 284, wo der Text in
jedem Falle korrumpiert ist (der Ausweg von
Klausen zu frg. 187, Berger2 45, 4 u, a.,

daB Landtransport und Flufifahrt der Argo zu-
sammen gemeint seien, ist unmoglich), ist daT-
nach wie auch immer zu korrigieren (s. auch E.
Schwartz Quaest. lonicae 1891, 6ff.). Fur den
Nil wird frg. 339 durch Herod. II 21. 23 be-

50 statigt, dessen Polemik sich gegen H. richtet.

Dieser hielt die Herkunft des Nils aus dem Ozean
fur bewiesen durch den Reisebericht des Massa-
lioten Euthymenes (§ 7) und hat darnach fur den
Phasis vermutlich wieder einen Analogieschlufi
gemacht
Darnach mussen wir auch die Frage entschei-

deu, welche Flusse nach H, die Grenzen der Erd-
teile bildeten: es sind Nil und Phasis. Wie sie

frg. 339 beide aus dem Ozean abgeleitet werden.

60 so heifit es Herod. IV 45 ov& %<y avfi^aXda^m
ex oxev fxtfjt iovorjt yrjt ovvdfiaxa XQupdoia xtixat

ijitovvfiia; Eyovxa ywaittmv ' xai ovQioftaxa avxr\t

NeiXog xe 6 Aiyvstziog aotaptas he&ij xai Rotate

6 Kokjoq {pi dk Tavaiv not&fxov %ov Matyxtjv xai

IIo@&fit}ia xa KififQta Xeyovot*). tJbei den Nil
besteht auch kein Zweifel: Herodot II 16. IV
45 nennt ihn and ireiB selbst keine aadm» Grenze
zwischen Asien und Libyen *i pij xovs Atpmxlwv
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8$w>s(fl 17), Die Fragmente bestfttigent sie

zitieren St&dte Oberagyptens nnd auBerhalb der
von H. gegebenen Grenzen des Deltas aus der

*Aaty<; lleQiqyriots (frg. 273 vgl. 281); Stadte west-

lich davon aus der UeQujy. Aiftwjg (frg. 271.

275, 288. 318. Steph. B>-z. s. Kdv(ojto$)°, Stadte

im Delta aus der ITEQirjy. Aiyvjtxov (frg. 272.

274. 284). Dabei ist nur zu beachten, daB die

erste Bezeichnung bei Steph. Byz. gelegentlich

bibliographisch gemeint ist und das ganze zweite

Buch deckt (frg. 268), die letztere mehrfach in

dem spateren , umfassenderen Sinne (Atyvsixog

= Niltal uberhaupt) gebraucht ist (frg. 264. 277.

283, vgl. 265. 267). Vielen Zweifeln aber ist der

Phasis ausgesetzt gewesen. Herodot selbst fiihrt

ja, freilich nur als Variante, den Tanais an. DaB
H. diesen keinesfalls als Grenze anuahm, zeigen

die Fragmente: er rechnet namlich einige An-
wohneT des Kaukasos zu Europa (frg. 161 Aav-
ddgiot. 162 Tunaviaai) ; dagegen die KaiXoi jzqos

z&i Kavxdocot, nach denen die ima>QEiat rov Kav-
xdoov KwXtxa oqi] heiBen, und ihre den Kol-

chern unterworfenen Nachbarn, die Koga^oi, zu
Asien (frg. 185. 186). Auch Phanagoreia frg. 164
und ein Nachbarvolk der bei Phanagoreia woh-
henden Sinder, die 'Igifidtcu (frg. 166), werden
aus der 'Aofy zitiert. Aber das vertragt sich nicht

mit dem .kolchischen* Phasis, den Herodot als

Grenze nennt. So ktmnte man dazu kommen,
in diesem Zusatz *&aot$ 6 Kolyog wieder eine

der polemischen Korrekturen Herodots zu sehen.

Vielleicht hat H. mit seinem $aatg den spateren

"Ynavis gemeint, wie man das auch fur den Aischy-

leischen Phasis (Prometh. Lyom. frg. 191 N.2) ver-

mutet hat. Das ist nicht unwahrscheinlich. Denn
die damalige Kenntnis des Landes zwischenPontos-
Maiotis und Kaspischem Meer, uberhaupt Ostlich

vom Pontos ist vflllig schwankend und unklar.

Das beweist ja schon die Herleitung des Phasis,

welcher FluB damit auch gemeint ist, aus dem
Ozean.

Aber damit, daB H. den Phasis nach den Frag-

menten fur die Grenze erklarte, ist die Sache
noch nicht erledigt. Denn die indirekte Uber-

lieferung stimmt dazu nicht ganz. Autoren, die

in rebus geographicis den H. benutzen, gehen in

dieser Frage auseinander: den Tanais betrachten

als Grenze Skyl. 68. 70 (vgl. Herod. IV 21. 57)
und der Autor JIsqI digoiv 13 (er nennt nur die

Maiotis) ; den Phasis aber Aischylos a. a. O. (vgl.

auch die Zusammenstellung von Nil und Phasis
Pind. Isthm. II 39. Eurip. Androm. 650) und
Herodot, der die audere Ansicht nur als Variante
anfuhrt. Das wird doch so zu erklaren sein, daB
die Variante schon aus H. stammt, d. h. daB
dieser beide Flusse nannte, Er besprach die

Frage und entschied sich fur den Phasis. Das
kann nur in einer allgemeinen Einleitung im Ein-
gang der ITeQiodos geschehen sein, in der H. die

geographischen Grundlagen seiner Karte ausein-

andergesetzt hat. Hierhin gehort, was wir aus
Herod. LT 16. IV 36ff. uber die drei Erdteile,

ihre Grenzen, Grofie und Namen (die Ableitung
von drei eponymen Frauen ist ganz im Stile des
H.) entnehmen. Eine solche Einleitung war in

der Tat vorhanden: Harpokr. s. $od(ovta gibt,

wie allgemein angenommen, mit $oda>vtd 17 t&v
$6da>p ypmsta, &ontQ Icovta % xdbv team die Ety-

mologie des Namens 'Icjvia. Er zitiert sie aus

a I7sQtt)yijo8a>c, wahrend die Periegese Ioniens

in der 'Aota stand (frg. 214ff.). Eine derartige

Ableitung, die von der SchOnheit der ionischen

Flora ausgeht, kann kaum in einem anderen Zu-

sammenbang gestanden haben, als in dem, den
wir aus der tTbereinstimmung von II. deQo>v 12
os Herod. I 142 fur H. in Anspruch nehmen
durfen. Ionien, das ich urn eben dieser Stellen

10 willen schon als die vermutliche Mitte der Heka-
taiischen Karte bezeichnete, wird dieser Mittel-

lage entsprechend verherrlicht : es hat die gun-
stigsten klimatischen Bedingungen. Solche kli-

matologischen Beobachtungen, die offenbar schon
von den ionischen Physikern angestellt sind, waren
H. keineslalls fremd : sie finden sich bei Herodot
sogar gerade da, wo aus anderen Grunden die

Benutzung des H. gesichert ist. So II 77 uber
den EinfiuB der sich gleichbleibenden togai auf

20 die Gesundheit der Menschen ; umnittelbar vot

dem Stuck, in dem die Koinzidenz mit frg. 289
sich findet. Dann III 106 als Einleitung zu dem
Exkurs uber die eoxartol xrjs olxovftev/js. Und
gleich noch ein weiteres. Der an die Schilde-

rung, der giinstigen Lage Ioniens unmittelbar an-

schlieBende Satz uber die tgoviot teootsgeg siaga-

yoyyiwv, die in Ionien gesprochen werden, hat

sein Gegenstuck bei Skyl. § 15. Der Satz uber

die yXcooaai Unteritaliens mag an falsche Stelle

30geraten sein; abgesprochen zu werden verdient

er dem Skylax, der in dieser Partie ;eine Reihe
von sachlichen Notizen hat (s. § 8 Nr. 9), nicht.

tJberhaupt zeigt die Beachtung, die die Ethno-
graphen saec. V (z. B. Xanthos) den Sprachen
der Volker zuwenden, daB auch hier nicht etwa
sophistische Einfliisse wirken, sondern das altere

VoTbild des H., der ja auch agyptische Worte
mitgeteilt und (falsch) ubersetzt hatte (E. Meyer
Forsch. 1 192f.), und in dessen Fragmenten auch

40 einmal eine Glosse zu etymologischen Zwecken
benutzt zu werden scheint (frg. 341?); der jeden-

falls ,zuweilen ein geradezu philologisches Inte-

resse zeigt, die authentischen Namensformen zu

ermitteln' (Die Is Neue Jahrb. 1910 I 5). Mit
Recht konstatiert also Diels a. a. O. 15, daB

H. dem Herodot in den sprachlichen Observa-

tionen vorangegangen ist. Die Beobachtung
selbst, die natiirlich auf die lebende, die Um-
gangssprache geht, ist ubrigens sachlich verstand-

50 licher in einer Zeit, in der eine ionische Litera-

tursprache mit ihrer vereinheitlichenden Wirkung
noch kaum im Entstehen begriffen war, End-
lich entspricht auch deT Satz avxai ftev iv zrji

Kaoi?]i xaxoixrp>xai durchaus der Art des H., der

Milet eine xoXtg iv KaQtat xmv 'lawcov nannte

(frg. 225, s. § 14). c. 142 stammt inhaltUch

ganz aus H. ; nur hat Herodot um der folgenden

Polemik willen den Unterschied der Dialekte wohl
stark ubertrieben (6/AoXoyiovat xaxd yXajooav ovdev).

60 Dadurch empfangt aber auch die nun folgende,

wegen ihres seltsamen Gedankenganges viel be-

sprochene (zuletzt v. Wilamowitz S.-Ber, Akad.
Berl. 1906, 47ff.) Polemik, Licht. Sie richtet sich

gegen eine literarische Behandlung Ioniens (so-

riel haben scbonDahlmann Herodot 115. Klau-
b en 108. Baehr zu Herod. 1 146 gesehen). In
dieser mm waren als loner nur die Bewohner deT
Dodekapolis, x&r xai xo Ilayubvidv iezi, bezeichnet.
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Demgegenuber stellt Herodot den Satz auf, daB
Ionier vielmehr die seien, oaoi a& 'Afrqvecov ys-

y6vaot xal 'Axaxovgta ayovot ogxtfv. Ich kann
hier den Gcdankengang Herodots nicht im ein-

zelnen besprechen. Aber alle Schwierigkeiten
losen sich, wenn wir annehmen, daB der pole-

mische Charakter nur dem Herodoteischen Satz

innewohnt. Der ihm vorliegende Autor hatte

nicht etwa die Herkunft der Ionier von Athen
bestritten, wie das naeh dem Zusammenbruch des 10
attischen Eeicb.es z. B. Timotheos tat, der eben
darum den Ioneruamen, wie es scheint, uberhaupt
vermied (v. Wilamowitz 12), sondern er hat

diese Ableitung uberhaupt nicht gekannt, es sei

denn fiir einige milesische Geschlechter. Er hat
auch seine Definition ,Ionier sind, die am Pan-
ionion teil haben' nicht polemisch, sondern ein-

fach konstatierend gemeint. Da lavla fiir ihn
kein abgegrenztes Gebiet war, so wollte er damit
.die betreffenden Stadte der loner iv Kagiac und20
AvMm zusammenfassen einerseits gegeniiber den
nokf.tg Aloltxai und Awgisojv, anderseits gegen-

iiber den Kdgeg, AvSoi usw. Erst Herodot hat
durch den zweimaligen Einschuh x&v aXXav

3

I(o-

voiv (c. 143, 23. 146, 2) sich hier die MCglich-

keit einer Polemik geschaffen, durch die cr ge-

rade die von jener Vorlage Jonier' genannten
Stadte verachtlich machen konnte. Es treibt ihn
der personliche HaB ; darum verdreht er seine

Vorlage, schiebt ihr Motive unter, die sie in dieser 30
Form nicht gehabt hat. Sie pries Ionien; aber

sie tat es absolut, ohne an andere zu denken,

im Stolze auf die eigene Heimat. Positiv aber
ergibt sich dann, daB die in der Yorlage gegebene
Definition Ioniens einem Autor gehoren muB, der

urn 500 schrieh. Denn mit der Bedeutung des

Panionions, das bei jenem Autor im Mittclpunkt
steht, ist es, wie v. Wilamowitz 12 zeigt, seit

dem Ionischen Aufstand und solange das attische

Reich besteht, vorbei. Jener Autor war dar-40
nach H.

§ 11. Die chorographischen Kenntnisse des

H., soweit wir sie aus den Fragmenten entneh-

men kOnnen, entsprechen durchaus den Verbalt-

nissen, die bis Ende saec. VI, d. h. bis zum Auf-
kommen der etraskischen und karthagischen Macht
einerseits, bis zum Ausbruch des Konfliktes zwi-

schen Hellas und Persien anderseits herrschten

(s. zuletzt Caspari 243f.). Wenn die gute Kennt-
nis des Pontos bei einem Milesier selbstverstand- SO
lich ist, so waren fiir die Bekanntschaft mit
Thrakien und den Skythen die Unternehmungen
des Dareios wesentlich. Auch fur den Besuch der

asiatischen Prorinzen und Agyptens war seine

Regierungszeit gunstig. Noch stand der Westen
mit Nordafrika den Handelsfabrten der Grlechen
offen ; aber schon begannen hier die Verhaltnisse

sich zu andern : der Verlust von Alalia und die

Niederlage des Dorieus fallen in H.s Lebenszeit.

Ob auch noch die Perserkriege, vermogen wir 60
nicht zu sagen. Die Fragmente sind ubrigens

mit VoTsicht zu benutzen ; sie scheinen (aus den
oben angeiiihrten Griinden) eine besonders gute
Kenntnis und dementspreehend genaue Behand-
lung des Westens — Mer geht sie, wenn auch
nur in Einzelheiten uber die ozfjXai hinaus —
und Nordens (Thrakien und Skythen) zu bekunden.
Aber Agatharch. de in. r. 64 nennt dort als Autori-

taten Timaios- und Lykos, hief Diophantos und
Demetrios von KaUatis ; H. dagegen fur den Osten;

Abgesehen etwa von den Kernlanden der per-
sischen Monarchic erstreckt sich H.s wirkliche,.
d. h. durch Autopsie erworbene Kenntnis nnv
gends weit ins Binnenland hinein. Aber fur die
wissenschaftliche Periegese und den Versuch einer
Karte ist es selbstverstandlich, daB alle Nach-
richten iiber die Vtflker des Binnenlandes zu-
sammengestellt werden; daB versucht wird, auf
alien Seiten bis zum Erdrand zu kommen. Schon
H. hat die vier grofien Randvolker genannt, die-

wir bei Ephoros frg. 1 Dopp wieder treffen, und
deren Gebiete sich vermutlich auch bei. ihm. be-

ruhrten: im Siiden die Aithiopen, im Westen die
Kelten, im Norden die Skythen, im Osten die
Inder. Die Erde ist im Osten bis zum Indus
bekannt, den Skylax befahren hat und dessen
Lauf man sich west-Ostlich gerichtet dachte (Herod.

IV 44; den nord-sudlichen Lauf gab erst Era-
tosthenes frg III B 6 p. 224ff. Berger; ebd. Ill

B 11 uber die dgxaloi mvaxeg). Er miindet in

den Ostlichen Ozean ; und der Osten Indiens ist

sQf}(.ilrj Sta Z7}v yw/A-ixov ovdk e'xei ovdslg <pgdaatf

otov 6i] xt i<xi (Herod. ILI 98. 102. 106. IV 40).

Ebenso ist die Sandwfiste im aufiersten Siiden

(II 31ff. IV 185, s. § 16). Die Kunde geht hier

bis zum west-OstHchen Oberlauf des Mis, der au&
dem Ozean kommt. Ein Tisdiov Ujieiqov e$ cljio-

ypiv (I 204), dessen gro\Bten Teil die von einigen

als ,Skythen' bezeichneten Massageten (I 201)
bewohnen, erstreckt sich ostwarts auch vom Hyr-
kanischen Meer. GrenzfluB war der west-Ostlich

(in den Ozean?) laufende Araxes. Im Norden
reichte die Kenntnis bis zur Donau (frg. 149.

150. 152), dem GrenzfluB Thrakiens (im weiteren

Sinne). Was dariiber hinaus liegt, i'grjftos x^e 1?
(paiverat iovoa xal ajzetQog (Herod. V 9 aus H.).

Doch kennt man vom HOrensagen hier noch das
Volk der Siyvvvai , deren Gebiet ayxov 'Evtr&v

z(Sv iv xoji Adgitji reicht. So scheint ein groBer
Wiistengurtel die ganze bewohnte Erde zu um-
geben.

Jenseits der letzten, wenigstens vom Horen-
sagen bekannten Volker setzt H. die Fabelvolker

an, die man mit wachsender Kenntnis immer
weiter nach den Erdrandern zuschob. Sie sind

Anwohner des Okeanos. So im Norden die ein-

augigen Arimaspen, die das Gold vnex rtov y$v-

jtcov oQitdCovoiv (Herod. Ill 115), und die Hyper-
boreer. Er wird dafiir, wie Herod. IV 13, Ari-

steas zitiert haben, dessen V6lkerreihe (von Suden
nach Norden) Skythen — Issedonen — Arisma-
spen — Hyperboreer xaTrjxovtsg im &d?Moaav bei

H.s Ausschreiber Damastes iv zdu IJe^l i&vaiv

(Steph. Byz. s. 'YtisqPoqsoi) ausfuhrlicher wieder-

kehrt, als Herodot sie hat: Skythen — Isse-

donen — Arismaspen — 'Pixaia ogrj — Hyper-
boreer xazrjxovTSQ eig xi}v higav daiaooavy vgU
ferner Hellanikos frg. 96 Muell. ; die Issedonen

als Nach barn deT (skythischen) Massageten, Herod,

I 201 ; die tbereinstimmung in der Schilderung

der 'Pinata oqij bei Damaates und II. digotv 19.

tiberall liegt H. zugrunde, Im Suden jenseits

der hier als auBerstes bek»nntes Volk wohnen-
den Aithiopen (Herod. IH 114) and athiopHich

genannt (Irg. 265) woluieo die eigentlich indi-

sehen FabelvOlker der Zxufrod*; (frg. 265) und
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dle.Hbmeriachen (III 8ff.) nvy/naot (frg. 266), die

seltsam gerustet mit den ylQavoi Erieg fahren^

ein e&voe yeoogytxdr, die agivrjt i/pijaavro &tl xov

aoxa%w. Wir werden hier die Bestimmung ek

to avwxdta> ftegt} x^s Atyvmiaxfjg yijg (vgl. Arist.

hist. an. 597 a 4ff.) nlrjotov zov 'Qnsavov H. zu-

schreiben diirfen, da auch Zxtanofcg und Yaaslg

(frg. 267, vgl. v. Gutschmid Kl. Schr. I 42) aus

der IlsQi^yTjaig Alyvnxov zitiert werden, H. also

offenbar von Agypten aus siidwarts bis zum Ozean 10

fortgeschritten war. Die Leichtglaubigkeit, die

in der Erwahnung soldier Volker liegt, hat schon

Eratosthenes bei Strab. VII 3, 6 moniert. Denn
auf H. gehen wohl die Worte and 6h rovzoiv

(Homer, Hesiod, Aischylos) im xobg avyyqarpmg

fiadlCei 'Pmala ogtj {s. o.) Xsyovxag xal xo 'Qyviov

agog Hal xt}v zoiv Fogyovoiv xal "EonEgldtov xa-

xoixlav (s. §16 ex.); es f'olgen Theopomp, H.

von Abdera, Euhemeros. Aristoteles. Aber den

modernen Beurteilern blieb die Einseitigkeit vor- 20

behalten, daraus ungunstige Schliisse auf H.s

geistige Veranlagung und auf seine Stellung in

der Geschichte der Wissenschaft uberhaupt zu

Ziehen (Tropea I 8f. ; vgl. Wells 51f.). Wie
H. mythische VoTstellungen iiber Gegenden, die

der Autopsie zuganglich waren, zerstorte, lehrt

die Widerlegung deT Verbindung des amphilo-

chischen Inachos mit dem gleichnamigen Flusse

der Argolis durch eine geographisch richtige Dar-

stellung des epeirotisch-akarnanischenFlufisystems 30

(Strab. VI 2, 4. VII 5, 8. Steph. Byz. s. Adx-
jxmv). Die Forderung aber, daB er Dinge, die

sich empirisch nicht verifizieren liefien, nun uber-

haupt nicht hatte erwahnen sollen, ist nicht ein-

mal von dem Empiristen Herodot erfiillt und ist

auch an sich unbillig. Was. verlangt werden

kann, ist allein, daB der Autor angibt, worauf

sein Wissen beruht. Das hat H. aber sicher ge-

tan. Frg. 266 heiBt es von den Pygmaeen y«-

loiov fiev xal ov Tii&avov Uysiai de, was im Aus- 40

druck an Herodoteische Zweifel erinnert und gut

auf H. selbst zuruckgehen kann. DaB er die Ilvy-

paioi trotzdem erwahnte, war selbstverstandlich

;

denn er kannte vermutlich Berichte liber Zwerg-

volker in Libyen, wie sie Herod. II 32. IV 43

stehen. Vermutlich wird er jene von den Isse-

donen bis zu den Hj^perboreern reichende Volker-

reihe mit der gleichen Vorsicht eingefiihrt haben,

wie Herodot.. IV 16: Autopsie dieser Gegenden

fehlt ; auch der Zeuge fiir sie, Aristeas, hat seine 50

Weisheit nur von den Issedonen. DaB H. jene

Fabeleien einfach glaubig als Fakta niitgeteilt

habe, itt eine vollig willktirliche Behauptung, die

man mit Stephanaslemmata nicht belegen sollte.

Wirklich allzu glaubig ist er wohl nur gewissen

Wunderercahlungen der agyptischen Priester ge-

geniiher gewesen (frg. 284. 292), aber das sind

ziemlich nebensachliche Einzelheiten. Durchaus

berechtigt war dagegen die Erwahnung der auf

Handelstradition beruhenden KaooitEQtSeg und des 60

Bernsteinlandes im und am westlicheiv Ozean

:

Herodots Polemik (HI 115 ovdsvog avjoJtrsoj ye-

vofievov dvvafiat dxovaai) ist kurzsichtig nnd
klammert sich an den ,poetischen* Eridanos, den

Aischylos (Plin. n. h. XXXVII 32 nach R ?) eben^

falls nach Iberien Texlegte.

§ 12. Die folgende Anfzftnlung macht nicht

den Anspruch, aUes zu gebcn r was H. gewnfit

hat. Das wurde ausgedehnte Einzeluntersnchungen

erfordern. Sie soil nur einen ttberblick gewahTen

fiber das sichere Material, das der Ausgangspunkt

fur weitere Untersuchungen sein muB. Auf Ein-

zelfragen uber die Namen usw. kann nicht ein-

gegangen werden.

1. Spanien (vgl. Atenstaedt 27fF. Tropea
I 50ff. E. Meyer Gesch. d. Alt II §425). H.

hat noch keinen Gesamtnamen ('Ifirjgtxov i-'&vog

zuerst Herodor FHG II 33, 20), sondern kennt

nur einzelne VClker (Tagxtfootoi undV^e; auch

Herodot. 1 163 und Ephoros frg. 12 Dopp ). AuBer-

halb der ZxfjXat Tagxr\owg (so Landesnamc auch

Herod. 1.163) mit den Stadten 'Efofivgyr) frg. 4

und'7/?u^a, wo die Gold- und Silberbergwerke

sind <frg. 5). Erwahnt waren die tartessischen

yalal <Herod. IV 192). Ferner die rXrjxeg (He-

rodor. a. a. O. h- Steph. Byz. s. v.) und die Kv-

vi]oioi oder Kvvtjtgg, ot £o%azoi hqos dvof/.ea>v ot-

xeovat zoiv iv xfjc EvgdfTiqi xaxoixijfiEvoiv (Herod.

II 33. IV 49 + Herodor. a. a. O. ot inl xoig

iaydxoig olxovvxsg xa Jigbg Svo/xscov + Steph. Byz.

s. Kvvrjxixov: nh\isiov "Qxeavov}. An sie stoBen

{opavgiovai !) die Kelten £'fa> HganUoiv oxr)l<3v

mit der Stadt und dem Gebirge Pyrene, von wo
der Istros ausgeht fieaijv oxiC<*>v xfjv Evgd)7Zi]v

und der Tartessos (Herodot. a. a. O. -i- Arist.

met. I 13 -h Avien. or. mar. 558ff.). Auf die

Tartessier folgen nach den Zrrjiat zu die 'Ekfii-

axtoi : Steph. Byz. s. v. (vgl. Herodor. a. a. O.)

;

dann stgog xalg 2xf}Xaig die Maouyvoi frg. 6 mit

den Stadten Maoxta i'rg. 6 ('?), Matvo^<bga frg. 8,

Molvpdivn frg. 10, 2t$os frg. 9*,2vahg <frg.7>.

Vielleicht auch Kakd&rj, noXtg ov ndgoat xoiv
r
Hg.

or. frg. 3 (Klausen 42. Atenstaedt 151ff.

Tropea I 50. II 511). Dann die "Ifagsg mit

den Stadten Koafiaota frg. 13, Zixdvr) i'rg. 15,

"Yoxp und dem Flusse Aeovgog frg. 16*; ein e&-

vog 'I^gcov sind die MiayrjXEg frg. 12; vermut-

lich auch "die "Eodqxsg frg. 11 und 'llaqavydiai

frg. 14. Inseln xaxd "I^gag sind Kgofxvovaa

frg. 17 und Mfoovoa frg. 18.

2. Italien (Tropea II Iff.): der Name 'IxaXla

bezeichnet bei H. nur das spatere Bruttium, DaB
gerade frg. 27 Kanva jidXig 'IxaXtag frg. 29 Ka-

7igij]vr\ vijoog 'IxaXtag steht, erklart sich sehr ein-

fach. H. hatte zweifellos Avoovow geschrieben T

Steph. Byz. aber dies miBverstandlich verwertet,

weil Avoovia spater poetisch fiir 'IzaXta gebraucht

wird. Einen Gesamtnamen kennt H. nicht, son-

dern nur eine Eeihe von Volkern oder Land-

schaften (die mehr ethnographische als geogra-

phische Form der Namen ist zu beachten: Tro-

pea II 25): Aiyveg (Aiyvoxixrj), Ivgorjvoi, Avooveg T

QlroiXQol, aber IxaXia und Ianvyia. Das zeigt

einen sehr altertumlichen Zustand, namentlich

wenn man die Eeihe bei Skylax {Aiyvsg, Tvggrjvoi,

Aaxtvot, "OXooi, KafUiavoi, Savvliai, Asvxavoi,

"lajivyta, Zaiwlxat, '0/j.fiQtxoi, Tvgoijvoi, KeXxoi,

'Evexoi) vergleicht Die Etrusker hatten noch

nicht Campanien, die Osker noch nicht Lukanien

und Bruttium genommen (Caspari 245). Ubri-

gens sind unsere Kenntnisse hier recht lucken-

haft. Von den Ligurern wird genannt das edvog

der *EXiovxoi frg. 20 (Aiyvow xal 'Ekiovxtov He-

rod. VH 165), vermutlich an die
yIXaQavydmt an-

schliefiencL Ihre Hauptstadt ist naeh Avien. 587

Narbo, t^berliefert aus H. wird nur das Ethni-
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tonNaefiaTot teg. 19. An derKftateliegen MaooaXta
xata zi,v Keluxijv frg. 22, Mdvoixos teg. 23,
'A/meXos frg.24 . Ob hierausfuhrlicherfiber die Kelten
gesprochen war und Nvga^ noXig KeXxixr\ frg. 21
hierher gehort, ist zweifelhaft. Von der Beschrei-
bung Tyrseniens ist nur die Insel AlMXr} frg. 25
erhalten, zwischen dem Festlande und Kvgvos
frg, 26, die nach Skyl. 6 jedenfalls hier bespro-
chen war (falsch Tropea II llf.). DaB die
als .etruskisch' bezeichneten Stadte usw. aufier-
halb des spateren Etruriens — Axgia, Tvdegxa,
IIoxioXoi, Zvggevxior, Sveaoa, Iltxevxta, IIid7}~
xovooai — H. gehoren (Niese Gtitt. Gel. Adz.
1885, 249) , ist rccht unwahrscheinUch , scbon
der Form wegen ; auBer bei Tvdegxa {itoXtg Tvg-
Qt}vixrj)un&£veo0u(7i. TvQQtjvoiv) erscheint tiberall
der Landesuame Tvggtjvca, der fur H, mindestena
nicht nachweisbar ist. Auch dafi schon H. die
Tyrrhener aus Lydien abgeleitet habe (Niese),
ist eine unbeweishare YennutuDg. Bei den Av-
ooveg nannte H. NtiXa frg. 28. Hinzukommen
Kaitvt} frg. 27 und die Insel KaTtgtrfvr) frg. 29.
Einen ganzen Katalog offenbar hellenischer Stadte
gab H. aus der fieooyela Oivcotqwv: Aglv&tj frg. 30,
'AQTefiiaiov frg. 33, Agvg frg. 32(?), "Egtpov frg. 34
'I$tdg frg. 35*, K6<Joa frg. 39, Kvzegiov frg. 36, Ma-
Mvtog frg. 37, MevexIv?) frg. 35% NCvata frg. 38,
JJdzvxog {Steph. Byz. s. v.), Tlv^tg < Steph. Byz.
s. y.>. Yielleicht auch Bgvaxama <frg. 31) und
Ztfaetvfj (Steph. Byz. s. v.). In 'haXia sind die
A a^Tivoi frg. 40* mit dem Flusse Ad/,trjzog ; Msd^
mit der glekhnamigen Quelle frg. 41 ; das Vor-
gebirge SxvlXatov frg. 42 ; Aoxgol 'EmCeyvgwi
frg. 51, AHatvia frg. 52, KgdxaXXa frg. 53. Zwi-
schen ZxvXXmov und Aoxgol bat schon IClausen
richtig (ygl. Skyl. 12f. xam 6k T^yiov — ind-
rstfu dk jidXw mi rijv tjjieiqop) die Schilderung
Siztliens eingefligt, die wohl auch, wie bei Sky-
lax, von ZdyxXrj frg. 43 erst an der Ostkiiste
(Kazdvfj mit Aitna frg. 44*, Ivgdxovaai frg. 45)
entlang ging; dann Siidkuste bis zur ngbg Svaiv
axga Advpaiov frg. 46; dann Nordkiiste Mo-
rvrj, loXovg, IfiEQa, MvXai frg. 47-50. DaB die
Schilderung raindestens so umfangreich war wie
die des Skylax, geht aus frg. 47. 48 hervor. Wahr-
scheinlich hot sie viel mehr. Endlich 'lanvyia
(frg. 54 ist wohl die Landscbaft gemeint Zur
Ausdehnung von Herakleia bis Brundisium, Tro-
pea II 45) mit dem etivog der 'EXsvnoi frg. 55
und der Stadt Xavddvt} frg. 56. Die Liicken
unserer zufalligen Kenntnis sind hier besonders
deutlich. Daran stiefien die ITevxatot frg. 56*,
wohl identisch mit den als Kachbarn der Oinotrer
bezeichneten Ilevxexiavzeg frg. 57.

3. Das Adriatische Meer, die Balkanhalbinsel.
Yon der Ostkiiste Italiens hfiren wir jenseits Ia-
pygiens weiter nichts. Sie war auch ohne Be-
deutung. Erst im nordlichen Tcile des Adriati-
schen Meeres, wohin die Phokaier Handel trieben,
kennt H. im Delta des Po, den er 'Adgias nennt,
die Stadt 'Adgia, deren fruchtbare Landschaft er
preist (frg. 58). Auch einen xdXjiog Adgiag nennt
er und versteht darunter wohl den ftvxog (Skyl.

18) etwa vom Podelta bis Istrien, ebenso wie
Herodot. I 163. IY 33. Y 9 (EvezoI ol h> zc5t

'A&eifji), wahrend er das Meer selbst vermutlich
als "Idvtoe xoXnos (vgl. Aischyl. Prom. 866) be-
zeiclmete (so Parts ch o. Bd. I S. 417, 52ff.

riehtig audi gegen E. Mayor Oesch. d. Alt. n
424 A.). Die Lemmata bei Steph. Byz. (frg. 58
—61. 69. 71) achwanken auf Grand des spateren
Gebrauches ; da aber keines der Pragmente wOrt-
lich ist, widersprechen aie der Annahme nicht.
Die 'EvetoI, bei denen Skylax 19 den Eridanoa
nennt (nicht der Po, s. § 17), komraen direkt nicht
vorj doch geht Herod I 196 ein vdfiog der 'RXv-
qh5v 'EvetoI si cher, Y 9 'Evszol ol b> rcCt 'Adgfyi

10 (d. h. am Adriatisehen Busen) als Nachbarn der
Sigynnen wahrscheinlich auf H, zuriick. Erwahnt
hat sie H. schon wegen der Evstoi am Pontos
(frg. 200) sicher. Die weitere Folge an der West-
kuste ist zunachst jedenfalls die gleiche wie bei
Skylax : "lazgot edvog lv zai 'lovim xoXitou (frg.

59) und wohl hier KavXtxol frg. 60 ; Aifivqvoi,
an to evdozsQO) fiegog zov AdQtaztxov xoXjzov gren-
zend (frg. 61) mit Schilderung deT vd/toi (Aischyl.
frg. 364K 2, vgl. Skyl. 21) und als anstoBende

20Y6lker Msvzoqs$ frg. 62 (vfjooi MuvzoqiSes der
Liburner: Skyl. 21), Zv<bmoi frg. 64 und T#-
fitrat frg. 63. Dann 'IXXvQtoi, die er vermut-
lich auch jtaga ftdlaxrav uexqi Xaovtas tjJ? xaza
Kigxvoav zrjv AXxtvoov vi\oov (Skyl. 22) ausdehnte,
da die nachstgenannte Landschaft eben Xaovta
ist und die chaonischen Aegdgot Grenznach-
barn der (illyrischen) Encheleer heifien (frg. 73).
Die Grenze scheinfc etwa der Mac.—Acdoz und die
Stadt Apollonia (frg. 70—72) gewesen zu sein.

30 Bei den JUyriern nennt ^ H. die Stadt (? axga
Skyl. 27) 'IaJivyia ; die Ot6avztxrj yf\ und Oldavrsg
frg. 66 (Stadt Olddvnov erst Theopomp); die
Taulantiner mit dem Stamme der "Afoot frg. 69
und der Stadt Zsadg^og frg. 68. NOrdlich von
den 2eoaer}$ioi wohnen (im Binnenlande) die
XeXidovtoi frg. 67. Auch die 'EyxeXeat waren ge-
nannt frg. 73. Bis Xaovia (Stadt Bmdxri frg. 76)
und dera nOrdlichsten chaonischen Stamm der
As^dqot frg. 73 ist deutlich die nord-siidliche

40Richtung bewahrt. Wahrend der Periplus des
Skylax nun weiter der Kttste folgt und nach den
Taulantinern Orikos, das Stiickchen Kuste der Mo-
losser und Ambrakia nennt, wo r\ "EXXae vvvexfis
anfangt, von der Kuste aus aber gelegentlich Orte
des Binnenlandes erwahnt (Dodona c. 26), mussen
wir nach der ost-westlichen und siid-nordlichen
Kichtung in den frg. 83*. 75*. 79 annehmen, dafl

H. von den Xdoveg aus das Binnenland behan-
delt hat. Da bleibt es zweifelhaft, ob wir ein-

50 fach die Eeihenfolge der c. 27ff. des Skylai urn-
kehren diirfen, d. h. ob er erst die Westhalfte
des griechischen Festlandes bis zum Pindos und
herabsteigend bis zur Westkfiste derMegaris, dann
die Peloponnes und die Landschaften der grie-

chischen Ostkiiste behandelte; oder ob er, den
Pindos ubersteigend, erst Thessalien besprach
und einen vollstandigen Eundgang durch Hellas
machte. Wahrscheinlicher ist das erste. Jeden-
falls verfolgte er den Atas bis zu seinem TJr-

60 sprung und behandelte das FluBsystem des Pin-
dos (frg. 70-72). Dabei nannte er die epeiro-
teischen Stamme: Molosser mit Vqeozcu frg. 77;
siidlich von den Molossern Dodona frg. 78. Die
Ordnungszahl za ngwra bei Chaironeia frg. 87*
wurde sich ebenfalls bei der ersteren Annahme,
nach der er aus dem Binnenlande der Phoker kom-
mend die bootische Grenze Qberschritt, gut er-

klaren. Dann gehort frg-. 88 KoQtbvtta hierher

Wia *». 84 *»>dc X&e* attQl tfo IlaevatKsdr 1st

vor frg, 87 m stellen. Vermutlich schlofl daran

die Megftris (Westkfiste) nnd Korinthos frg. 90.

Von Korinth begann zweifellos der Bundgang

durch die Peloponnes : barbarische UrbevOlkernng

frg. 356; Mavxlvi) in Arkadien frg. 93; Eleer und

Epeier frg. 848; Myxtozov in Triphylien frg.

92; Kalaureia (Harpokr. s. t.) und 'YSgea (frg.

97), Inseln bei Troizen. Klar ist jedenfalls, daB

er die Nordkuste des Korinthischen Golfes von

Osten nach Westen verfolgte: frg.
J4*

xoXnog

KtQQeuog (das weitere xal to nsSiov sv ziji Xao-

vixfji ist unverstandlich) ; frg. 85. 86 KqIocl) frg.

83* fieza 6k Aoxgot mit den Stadten XdXatov

(frg. 83*) und Oldvfa} (frg. 83*. 82) in dieser

Folge; frg. 81 'OXvxgsia bei Kaupaktos (wohl

Aitolien : Skvl. 35 MoXvxgeta) ; frg. 80 Av&ia in

Akaroanien <?AXv£ia Skyl, 34); frg. 79 >EmXev-

xddwt noXts fi£za Axagvavlav (vgl. Skyl. 34 avxv}

7} noXts to Jtglv xal 'EmXevxddiot wvopdZovxo) ;

frg. 70—72 derlnachos und das amphilochische

Argos ; frg. 75* die chaonische Kuste Bov$ga>x6g

jioXig, fisza Sk 'Qgtxo; Xtfirjv. Damit war er

wieder am Ausgangspunkt angelangt und kehrte

dann etwa nach der Megaris zuriick, um die Ost-

kuste zu verfolgen. Wir horen von Attika (pe-

lasgische Bewohner: frg. 362. Qogmos stoktg

frg. 94.
r
EXevt} vijoog frg. 95); Boiotien {Tava-

ygalot—rEfpvgaioi frg. 89 coll. Herod. Y 57);

opuntische Lokrer (frg. 108 Kvvog noXig); Ma-

liern (frg. 109 Aiyatvsia • stdXig MyXiiotv) ; Thes-

salien (frg. 110-114).

Hier mogen die griechischen Inseln Platz fin-

den, die uns in H.s Fragmenten begegnen: Eu-

boia {XaXxig frg. 105, Vqeott} frg. 107 ; frg. 106

2xto$ uolpa zfjg Egexgiaxfjg gehOrt in die Fevsa-

Xoytai) und Lemnos mit seinen beiden Stadten

(frg. 102—104) waren sicher bei der Beschrei-

bung des Festlandes exkursweise erwahnt; jenes

zwischen Attika und Boiotien (vgl. Skyl. 58) unter

den KvxXdbsg vyoot, von denen sonst keine mehr

genannt wird ; dieses bei Beschreibung der thra-

ldschen Sudktiste (frg. 102 v^oog ngog xty Ogdc
xrjt. Skyl. c. 67). Hierher gehOrt auch Teredos

frg. 139. Dagegen muB er die Inseln an der

WestkUste Kleinasiens — Aeofios mit Mytilene

frg. 101 ; Xio; xax Egvd-gdg mit der Stadt Chios

frg. 99 und den nahen Otvovaaat frg. 100 ; Kog-

oeai rrjoog xijg *l(oviag dvztxgv Hdfiov frg. 98 —
vielleicht am Schlusse der Periegese Europas zu-

sammenfassend behandelt haben. DaB er sie im

Gegensatze zu Skylax zu Europa rechnet, obwohl

er ihre Lage nach der asiatischen Kuste bestimmt,

ist ein Beweis fur den konstruierenden Charakter

des wissenschaftlichen Werkes; uberall soil das

Wasser (Meere und Flusse) die Grenze bilden.

4. Der Norden (Makedonien, Thrakien). DaB
H. Maxedovia als besondere Landschaft kannte

(irrtumlich Meineke zu Steph. Byz. p. 554, 17),

ergibt sich aus Harpokr. s. Kvnaoaig : der Aoi-

dlag [AvStrfs Herod. VII 127. Skyl. 66] ist auch

bei Skylax ein makedonischer FluB ; bei Herodot

mit dem Haliakmon der GrenzfluB zwischen Ma-
tu&ovig und BozztatU. Es gehort hierher noch

Cramer Anecd. Ox. I 223, 13 1 ITdotXog nnd $dxoe.

Wie weit er den Namen ins BinnenUnd ausdehnte,

und welche anderen Teilfuratentumer er kannte,

wiseen wir nicht Aber deutlich ist, daB die

Easte Makedoniens bei H. erst eine ganz geringe

Ausdehnung hesitzt ; vermutlich ging sie Tom Pe-

neios bis Haliakmon, wahrend Thue. II 99 sie bis

ftber den Strymon ansdehnt, der auch bei Skyl.

661 die Grenze zwischen Makedonien und Thra-

kien bildet. Makedonische Kiistenstadte scheint

es Iiberhaupt damals noch nicht gegeben zu haben.

eigw, bei Thuc. I 61, 2. II 29, 6 makedonisch,

ist nach frg. 116* noXig 'EXX^vcov Og^ixcuv. Dar-

10 nach hat Meineke a. a. O. zunachst eine Reihe

spater makedonischer Stadte, die bei Steph. Byz.

das Lemma xoXig ®gdixr\g tragen, dem H. zuge-

wiesen. Absolut sicher ist das nicht, weil noch

andere friihe Quellen (insbesondere die Psephis-

menpublikationen) in Betracht kommen und ge-

legentlich sogar die ganz spate Eparchienteilung

(so fur Begrjg); vot allem stammen aber eine

Eeihe dieser Lemmata aus der Herodoteischen

Darstellung des Xerxeszuges. Der von Herrmann
20 Klio XI 383 statuierte Unterschied halt gegen-

iiber frg. 121 Zegftv?Ja • JtoXig staga t6v"A^(o oder

den Lemmata noXig Ggdixrjg Tigooeyrjg ziji IlaX-

Xrpn\t bei Alaa und riyoyvog, die deutlich aus

Herod. VII 123, 2 entnommen sind, nicht Stich.

Aber in vielen Fallen wird die Herleitung stim-

men. Sehr charakteristisch sind Lemmata wie

Z. B.
v
OXvv$og JioXig Ggdixyg (— H.) xohg rfjt

Zt&a>viai (= Herodot) xijg Maxedorlag (= spatere

Yulgata). Eine Reihe von Zusatzen, wie hier

30 and 'OXvv&ov zov 'HgaxXiovg, sind fur H. zwar

nicht beweisend, passen aber zu ihm. Es sind

bezeichnenderweise meist Notizen aus der Hera-

klesgeschichte (vgl. frg. 47. 48). Ferner hat Herr-

mann richtig festgestellt, dafi Herodot in der

Schilderung des Xerxeszuges sich des H. als geo-

graphischer Quelle bedient hat. (DaB Verschie-

denheiten in den Namen vorkommen — Magtg

Ufivr} H. :
v
I<3{iaoi,g\ EegfivXia. : Xegiivlr\ — wider-

spricht hier so wenig wie sonst.) Es handelt

40 sich wesentlich um VII 58-59. 108—124. Herr-

mann verweist auf die Bezeichnung von Mqio-

xog als xtliog fiaod^tov aus der Zeit von Da-

reios Skythenzug (c. 59, 1 ; vgl. sachlich frg. 140*

Bogv'Qa Ttolig /lego-soiv, zum Ausdruck frg. 175*

iv 8e zetxog fiaotXrjtov); auf die Ankniipfung an

Homerische Geographie, die sich in der zwei-

maligen Feststellung zeigt, daB gewisse Orte im

alten Gebiete der Kikonen liegen (59, 2. 108, 3

oi frg. 132 Ztovtj • TioXtg Kixdvcov). Aber wir

50 brauchen auf die Einzelheiten gar keinen grofien

Wertlegen; die ganze Schilderung Herodots macht

den Eindruck einer geographischen Darstellung,

die durch historische Notizen erweitert und durch

gewisse Fonneln in historische Beleuehtung ge-

ruckt ist: so z. B. die rein geographische Be-

schreibung des AlyiaXog von Doriskos und die

sorgfaltige Aufzahlung nicht nur der Stadte, son-

dern auch der Seen und Flusse (VII 108, 2—109),

die zur historischen Darstellung durch die For-

60mel gemacht wird, daB das Wasser dieser Seen

und Flusse fur Xerxes Heer nicht gereieht habe.

Ganz analog ist die vollstandige Aufzahlung der

Stadte der Zi&wvirj c. 122, obwohl die Flotte

sie nicht beruhrt. Der Zusatz <og xai ex zov-

teotv z&r noXiojv ozgazti/v nageXafte, der den color

historicus gibt, erinnert an das Verfahren, mit

dem der Dichter des SehiffskatalogB eine Perie-

gese zur epiechen Erzahlung gecteltet hat. Fur
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Herodot gab sich die Verteilung auf Flotte und
Xandheer (= Kiiste und nsooyeid) von selbst.
Ebenso steht es c. 123 mit den Stadten von HaX-
Ar/vr), wo die Angabe des alten ^aniens 0XeyQV
an H.s Art erinnert. Der Widerspruch, den man
c. 124 bei der Beschreibung von Xerxes Land-
marsch von Akanthos nach Thermo konstatiert
liat (Stein und Ma can z. St.; Xerxes wahlt den
kiirzesten Weg und beriihrt trotzdem die Kgrj-

Atftoe und *Iotqos bestimmt werden, heifien weder
thrakisch noch Bkythisch: Atpov Sqos frg. 143;
vno x6v Alpov 'Iztovrj x&Q<* frg. 151; inegfidvxi
zov Alfiov Kafirjooos noXig frg. 144; xq6; vdtov
avifiov xov

v
Iotqov KgopvCoi frg. 149 und TgtCoi

frg. 150 (zusammen genannt als a&avaztCovxs?
Phot. s. ZdXfio^ig. &or)iKsg oi KgdfivCot Herod.
IV 49 in dem grofien Exkurs fiber die skythi-

- a ._ „„„„_„ _—^., schen Fltisse); ixl za>i 'Iozgwt 'Ogydfitj uidXtg
OTMvtxT}), erklart sich nicht duTch Zusammen- 10 frg. 152. Von dem thrakischen Binnenlande
ziehung der Routen der drei Armeekorps, sondern
dadurch, daB H. die Kgrjazwveg (frg. 124) als

Binnenvolk bei der Beschreibung der Chalkidike
genannt hatte (zur Beschreibung des Flufilaufes
vgl. H. frg. 202). Ebenso die Aufzahlung der
thrakischen Stamme im Binnenlande c. 110— 111
(die nachste Parallele bietet bier der Aifivxog
Xoyog) und c. 113, das deutlich geographisch ist

{die Stamme werden von der Kiiste zum Pag-

hat H. , der hier offenbar auch bei den Unter-
nehmungen des Dareios gewonnene Nachrichten
benutzen konnte, eine ausfiihrliche Schilderung
gegeben. Hier sitzen die vielen, nur von ihm ge-
nannten und ftir uns nicht we iter zu lokalisie-

renden Hhy der Bdvziot frg. 156, A<xzvXr\7ixoi

frg. 142, Ataogoi frg. 145, 'Evxgipai frg. 148,
Sdv&ot frg. 134, TqioitXai frg. 147. Auch die
Lage der A fax?} frg. 115 ist unbekannt. Mit

gaion, dann weiter nach Norden aufgczahlt; die 20 den Aidixeg der II. II 744 am Pindos (Steph.
Landschaft $vXXig am Paggaion geographisch ge-
schildert) c. 100, 2 zeigt, daB Herodot seine
"Vorlage verkurzt, was nur einer geographischen
Beschreibung gegeniiber denkbar ist. Besonders
charakteristisch ist eine Kleinigkeit: 123, 2 f\

de rovzoiv x^QV Kgooaairj xai h zd$e xaLtzai.
Das seal, das ABC fortlassen, ist verstiindlich nur
bei Benutzung einer alteren Schilderung des Lan-
des und entspricht dem auch hier mehrfach er-

Byz. s. Atftmia) hat sie nichts zu tun, wenn
Ogdixijg fiiQog richtig iiberiiefert ist.

Folgen wir der Kiiste und erweitern, was die
Fragmente geben, aus Herodot und Skylax: von
den Stadten am Pontos iv Ogdixrft zwischen Do-
naumiindung und Chersonnes (Skylax 'AxoXXcovta

—KdXXarig) geben die Fragments nichts ; wohl
aber die sonst unbekannte persische Festung B6-
tovCa und (das Vorgebirge?) Ovvid; frg. 140*.

scbeinenden fts%@t sjiev. Die Art der historischen 30 An und auf der Chersonnes sitzen 'Aylvfooi und
Notizen zeigt schliefilich deutlich, daB Herodot
nicht etwa die ganze Schilderung des Zuges einem
alteren Autor entnimmt, sondern daB er selb-

standig das historische, auf vereinzelter Lokal-
tradition beruhende Material in die zu seinem
Zwecke hergerichtete Periegcse einarbeitet.

Es scheint, als ob diese altere Periegese, die

auch im V. Buche Herodots benutzt ist, auch
hier wieder einen groBeren Komplex — und zwar

siidlich von ihnen XeQoovrjatoi mit der Stadt
XeQQovt]oog iv rwi. io&fiaJi tov Xeggovrjcov frg.

135*, die der von Herodot. VII 5 8 und Skylax
zwischen Kardie und Paktye genannten Stadt
Ayood entspricht (o. Bd. Ill S. 2251 Nr. 3). An
der Kuste Alptvat tzoX, jisqI Zyozov frg. 137 und
Mddvro; frg. 138. Hier wohl auch die zur Ho-
mergeographie gehOrigen 2xawi peraSv zi]g Tgto-
ddog nal zf/g Qqdixrjg frg, 133. Von den iju-

das ganze Land, das im Siiden vom Meere, im40jropia am MsXag xolnog (Skylax) haben wir frg.
Osten von Hellesnont und Pnntns bis 7nr Miin. ^'A.f\ R7.uy™,- Am M£l„r. T,am-

T,r,4- .^i;^ ^.rw«n„^ rtOsten von Hellespont und Pontos bis zur Miin-
dung der Donau, im Xorden von der Donau, im
Westen etwa von den Illyriern begrenzt wurde
{also auf drei Seiten von Wasser) — als Ein-
heit zusammengefaBt und in weiterem Sinne Thra-
Men genannt hat. Wenigstens geht die Beschrei-
bung auf der hellespontischen Chersonnes von
Norden nach Siiden (frg. 135*), an der thraki-
schen Kiiste aber evident ost-westlich : es folgen

136 Kvnaotg. Am MeXag beginnt die genauere
ttbereinstimmung mit Herodot. Atvog jioXtg nennen
dieser und Skylax. An der vom Hebros durch-
flossenen alyiaXog von Aoqlaxog (VII 59, vgl.

Skyl. "Ej$Qog xai sx avrtbi AovQioxog zetyog), die
sich bis 2soQeiov axga erstreckt und altes Ki-
konengebiet ist, liegt Zwvij • noXig Ktx6va>v frg.

132 und Aqvg'jroXig Oqdtxcov frg, 32 (ipjioQiov:

Skylax). Bis zum Nestos (- Skylax) nennt He-
sich frg. 116* Chalastre—Themre und < Steph. 50 rodot (VII 108) 2>oiy^, 'Io/aoQig Xt/ivy und
Byz. s. Maf>d)VEta*y die Mdoig XijAvr}, die nach
Herodot. VII 109, 1 zwischen Stryme und Ma-
roneia liegt, und Magwvsta nolig. H. mag von
der makedonischen Kiiste in das obere Makedo-
nien und weiter ins Binnenland gegangen sein,

etwa zu den Paionen, deren ro/uoi frg. 123* schil-

dert. Dann mag er das thrakische Binnenland
sudlich vom Haimosgebirge bis zum Pontos und,
von da an der Kiiste zuriickkehrend zum Aus-

Magcbveia (= H. <bei Steph. Byz. s. Ma.Q<hveia));
Aixaia (— Skylax) mit der Btoxovig Xtjuvt} und
den Flussen Toavog und Kofiyarog; "Afi&rjoa {=
Skyl. ; H. frg. 127). Jenseits des Nestos liegen
Oaoioiv at ^jietgcoxideg sioXeig, von denen Herod.
109 nur WozvQog mit dem Salzsee von 30 Sta-

dien Umfang nennt; Skylax zahlt auf das spater
gegriindete (daher die historische Notiz yv wixios
KaXXiazgaxog xiX.) Adiov, Nedjzoiiq, die Insel

gangspunkt, das im engeren Sinne Thrakien ge- 60 Qdoog, rdXrfipog (H. frg. 122 R xoL Oedtxrjg
nannte Land bebandftlt, hahp-n Fln^li laRf ci^h ««J ft*".«^».,.«.\ n;™'...„ /^„';.- if js / a+««i.nannte Land behandelt haben. Doch lafit sich
die Ordnung im einzelnen nicht sicher erkermen.
Thrakien wird er an der Kuste wie Herodot vom
Lydies und Haliakmon und wie Skylax bis zur
Donaumundung ausgedehnt haben. Im Binnen-
lande bildete das Afjuor-Gebirge (to ATfiov sc.

«e«c frg- 143) die Grenze des eigcntlichen Thra-
kiena. Denn die Stamme u*w , deren Sitze nach

xal Ktxovwv), Olovfttj (.To'/.t? MaxeSovtag Steph.
Byz., outoixta Baaioyv Thuc. IV 107, 3. Aiovfir}

•

jzoXig 0Qdtxtje mit Zitat von H. n 304 Steph.
Byz. s. v.; H. brauchte also die Homerische Form)
xai aXXa ipnoQia Baoiatv. Es folgen bei Herod.
llOt 7 idrea Bgijtxtov Si &v xiji t&Qtp 6b6v
Fjioulio, von denen bei H. die SdtQat hg. 128
(vgl. Zaxqoxeyxai frg. 129) und Aawnot {Abq-
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<miot Herod.) frg. 130 wiederkehren. Er^ hat

zweifellos die ttbrigen genannt. Von den Sitzen

der ITtsQse bis Eion {^dyQ^g hat H. frg. 126 als

jtok. egdtxTjg) geht Herodot ins Binnenland ; Berg-

werke am Paggaion (zum Ausdruck vgl. <frg. 5»
mit den Stammen der llisQeg, 'Oddpavzoi, Sdzgat

<frg. 128. 129), Landschaft Phyllis, und nfirdlich

vom Paggaion Ilaiovsg, Ad^tjQsg, IlaiojtXai. Zwi-

schen Strymonmiindung und Akanthos, wo Skylax

mehr Stadte nennt, erscheint Aiycaldg (Herodot

= H. frg. 125) und als ndXetg ®Qdix7}g bei Steph.

Byz. die bei Skylax schon ,makedonischen( *Aqe-

<&ovoa, *OX6tpv£og, "Axav&og. Es folgt die Chalti-

dike, von H. frg. 120 jj If @edixr]i x£QQovr)oog

genannt. Von den funf Stadten an der West-

kiiste der Zi$<ovirj, die Herod, c. 122 nennt,

bieten die Fragmente (rdXrjywg frg. 122?) Zsq-

fivXia frg. 121, MnxvpEQva frg. 120; Steph. Byz.

als TioXstg Ogdix-qg ToQ(bvr) faib ToQOivt}? xxX,

{vgl. Antip. hist, in Socrat. epp. 30, 7) und
vOXw~

&og, Auf Pallene, das friiher QXiygi? hiefi und

in die KavaatQalov axqr) auslauft (Skyl. Kavd-

GiQaiov zijg IIa?>Xt)vt)g Ieqov axgoz^gtov. Steph.

Byz. KavazQOv • axQa Ggdixr}g xai Maxedovtag),

kennt Herodot acht Stadte (Skylax nur noch funf

;

eg fehlen Nhj ITdXtg, Alyrj, Zdvq), von denen

sechs bei Steph. Byz. als nolzig BQdixr\g wieder-

kehren: IIoTsidEia/A^virj, Aiyrj, 2xiavr}, Msvdr),

2dvr} (a. auch s. Nit} noltg). Zwischen Pallene

und dem Thermaischen Golf liegt die ,noch jetzf

Kgoaoalt] heiBende Landschaft (c. 123, 2) mit

aieben Stadten, von denen Skylax nur noch AX-

vua kemit. H. hat davon AUa^og frg. 119, 2[uX<x

frg. 118; Steph. Byz. als nolsig Qodixrjg AToa,

Fiyoivog, Ahem (vgl. aach s. Kdym, wo BX das

Ethnikon KapyaTog haben). Am Thermaischen

Golf hat Herod. 121f. Qigptj, SlvSog, XaXiaxgij

am Axios (Skylax nnr G^v) ; H. frg. 116* QeQW
und XaXd<fiQt}\ frg. 117 die Zivdovalot Bgdtxtov

idrog. Im Binnenlande der Chalkidike liegen

die IIaiovixr\ und die KQtjozwvixrj co frg. 123*

Ilaioveg. frg. 124 Kgrjoxcovsg.

5. Die Skythen. Von H.s Beschreibung des

Skythenlandes ist direkt sehr wenig erhalten.

DaB sie ausfuhrlich war, lehren auch hier wieder

Volks- und Stadtnamen, die allein in den Frag-

menten des H. vorkommen: 'BSoi frg. 159 (=
Edones PUn. VI 50?); "Io*]7ws frg. 158; Mazv-

xizat frg. 156; MvQyhat frg. 155 (vgl. Klausen

87); Kagdrjaaog frg. 157. Aber sie ist offenbar

als Ganzes durch Herodot verdrangt. Dieser be-

niitzt Aristeas und eigene Erkundigung; aber es

scheint unzweifelhaft, daB ein groBer Teil seiner

Angaben auf H. zuriiekgeht der ebenfalls Aristeas

zitiert hat (s. § 11) und sich der durch Dareios
1

Expedition gewonnenen Kenntnisse als erster be-

dienen konnte. Fiir Benutzung des H. spricht

(auBer IV 49 der Wiederholung der Angabe iiber

den Lauf der Donau) die mehrfache Ubereinstim-

mung einerseits zwischen Herodot nnd ITsqI digatv

(c. 17 c** Herod. IV llOff.; c. 18 c^ IV 16. 29.

46; c. 19 p. 61, lOf. s. o.; c. 22 ew I 105); anderer-

seits zwischen Herodot und Skylax 68. So knapp

naturgemaB die Schilderung des letzteren ist,

stimmt sie mit Herod. IV 21. 57. 99f. in der

^Angabe der Wohnsitze der Skythen, Sie sitzen

*am Pontos von der Donaumundung bis znr Tanri-

schen Chersonnes. Grenzstadt gegen das Tavgt-

xin mros, das bei Herodot 102 und Skylax 08

von den Skythen geschieden wird, ist die Stadt

EaexivTxtg (Herod. 99 co H. frg. 153 K. itthg

Sxv&txri)* Weiter an der Maiotis bis zum Tanais,

der Grenze Europas und gegen die Sauromaten,

die ebenfalls bei beiden nicht eigentlicho Skythen

sind. Sie wohnen hier ins Binnenland hinem in

vier Volkern: H.s Fragmente nennen nur noch die

nach ihrer Kleidung so genannten (Herod. IV 107)

10 MsXdyxAaivot frg. 154. Wenn Herod. IV 20 da-

gegen betont, sie seien aXXo eftvog xai ov Hxvftt-

xov, so haben wir die Polemik, die iiherall auf-

tritt, wo er besonders stark den H. benutzt.

Darum legt er auch IV 36ff. gelegentlich der von

H. (s. § 11) genannten Hyperboreer den grofien

polemischen Exkurs ein und betont seine Selb-

standigkeit in der Abmessung des Pontos IV 86

(H. frg. 163. Cramer Anecd. Ox. I 287, 28 ;
vgl.

Diels419). Gegeben hat eine solche offenbar auch

20 H., der zudem diesem Meer die Gestalt eines skythi-

schen Bogens zuschrieb (frg. 163). H. hatte ver-

rnutlich 2xv$ai im engeren Sinne (das was Herod.

TV 99 dQ%air\ Sxv&irj nennt) und die Nordv&lker

iiberhaupt als Sxv&ai bezeichnet. Gerade wie

er Libyen sowohl den sudlichen Erdteil iiber-.

haupt wie die Sitze der Atffoes d. h. die Nord-

halfte des Erdteiles nennt. Jedenfalls nannte cr

die Massageten ein skythisches Volk (Herod. I

201), ebenso wie die Issedonen (frg. 168), dvrhv

30 deren sie wohnen. Letzlere setzt er schon nach

Asien , weil sie ostlich vom Hyrkanischen Meer

wohnen. Ein anderes skythisches Volk Asiens

sind die 'Idpat frg. 167.

6. Als letzte Volker miissen die europaischen

Bewohner des Kaukasos (wohl an der Nordwest-

ecke der 'Ygxaviij ftdXaooa) erwahnt werden:

AavSdgtoi frg. 161 und Tutavtaai frg. 162.

§ 13. Die Schilderung Asiens kann nicht

durch einfache Kiistenfahrt gegeben sein, da bei

40 einer solchen das innere Asien fast ganz ausge-

fallen ware. Ein Vergleich der Fragmente mit

Skylax zeigt das zur Genuge. Urn die Okonomie

von H.s Werk hier wiederherzustellen, stent uns

als wichtigstes Hilfsmittel der Gesamtiiberblick

iiber die Gliederung Asiens bei Herodot IV 37ff.

zur Verfiigung, der eine Karte voraussetzt, und

den ich ohne Bedenken auf H. zuriickfuhre. Da-

nach wird Asien durch eine siidnflrdliche , von

der 'Eevdgii tidXaooa bis zum Pontos und zur

50 Phasismundung laufende Linie in eine West- und

eine Osthalfte zerlegt. Auf der siidnOrdlichen

Linie wohnen die IJeQaat, MfjSot-, XdonEiqeg 7
K6X-

yot (vgl. I 104. VII 79). Nach Herodots
^
Dar-

stellung ist diese Linie die Basis zwcier dxxai,

in die der Westen zerfallt. Die erste wird nfird-

lich begrenzt durch eine ostwestjiche Linie. die

ojto <Pdoiog aQ^aftevT} xagarhazai is ftdlaooav Ttagd

zs zov ITovzov xai tov
c
EXkr\07iovxov fiexQt Ztydov

zov Tgonxov; sudlich geht die Grenze and zov

60 Mvgiavbtxov xoXnov za eg ftdiaaoav fxexgi Tqioxiov

axg-qg. Die Westgrenze wird dnrch das Agaische

Meer gebildct. Wir haben auch hier auf drei Seiten

Wassergrenzen. Diese dxxt} wird von 30 Volkern be-

wohnt. Die sudliche (auch sie auf drei Seiten von

Wasser begrenzt) dxtt) &ji6 Ilegoecov dg^afiivr)

Jiagazhazat ig xipr ""EQV&gviv &di.aooav, f\ xe IltQ-

oixtj xai and xavz^ ixdexoftemj v\ 'Aoavgirj xai

&x6 'Aoovetys $ 'AeaPfy. Ihre Weatgrenae — ov
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Xyyovoa el py vofian, d. h. eigentlich sollte man
Libyen hinzuziehen — iet der x6kto$ *Ag&0tog.
Ostasien, uber das Herodot wenig zu sagen weifi— er nennt nur als flstlichstes Land die 'IvSixtj—

, wird begrenzt sfiditch von derEgv&gfi tidXaooa,
nordlich von Kaomr} fidXaaoa und dem nach Osten
flieBenden Araxes, im Osten vom Ozean Diese
Darstellung entspricht wohl der des H. ; doch ist

sie unvollstandig. Aus frg. 170 ergibt sich, daB
eine der Hauptlinie parallele Sftdnordlinie Ost- 10

Herodot

tf Ss AXyvnxog xrjg ogstvrjg Kdixitjg fxdXioxd xrjt

avxir) xeixat

sv&svtev Ss is SiviOTirjv xt}v iv Ev^eivoii jiovrcat

nsvxe r}ft£Q€(ov idea 666s sv£(bv<m avdgi

Es entstehen so wenigstens fur den nordlichen
Teil eine Eeihe (5) von offenbar als Rechtecken
gedachten und als solche in die Karte eingetragenen
Komplexen (vergleichbar den westCstlichen Streifen,

in die Libyen zerfallt: jiaga&aXatwla, dtigtcbdtjg,

W&PM* Herodot. IV 181; s, § 16). Filr ihre
Einzelbehandlung bieten eine gewisse Hilfe die
beiden groBen Aufzahlungen derasiatisehen Volker-
schaften in der Satrapienliste III 90ff, und der
Heeresliste VII 6 Iff. In beiden ist freilich die

geographiscbe Ordnung durch allerlei andere Riick-

asien noch .einmal zerlegte: sie ging von den
Mykoi am Eoten Bfeor bis zum Araxes. Eine
weitere Linie (es ist der Meridian, der bei Era-
tosthenes vom Issischen Busen nach Amisos

—

Sinope geht; frg. m A 36 p. 204f. Berger) zer-
legte aber auch Westasien noch einmal, wie der
Vergleicb von Herod. II 34 (II 33—34 ist ein
aus H. stammender geographischer Exkurs) mit
Skyl. 102 lehrt:

Skylax

ex 6h Zivcojtrjg xijg £v rail IIovxoji

diet ri}? rjizeioov xai x-qs Kdixiag sis HdXovg

666g iexiv euro &aXdaot]g etg ddXaotiav -(zum Aus-
druck Herod. IV 37!) ^eq&v s,

sichten gestSrt. Aber beide zeigen die grofie
Teilung von West- und Ostasien; und wenigstens

20 fur den ersten Teil der Satrapienliste bat Fries
15ff. auf Grand des schon von Kiepert gemach-
ten Vergleiches mit V 49. 52 (wo H.s Karte
durch Aristagoras erlautert wird) Beniitzung des
H. nachgewiesen. Ich fiige hinzu die Aufzahlung
der Flottenkontingente VII 89ff. und Skylax:
denn dieser Teil ist ganz wesentlich Kustenbe-
schreibung vom Pontes bis Agypten. Man vgl.:

Herod, m 90ff.

B
Herod. V 49. 52

II.

in.

rv.

"leaves

Mdyvtjxeg ev Aoitji

AioXeeg

Kageg
Avxioi

MiXvhg
IId(i<pvXot

"Icoveg

'pQvyeg

KaTma&oxatSvQioi

Mvaoi
Avdoi xxX.

'EXXtjoxovxioi ot ijil de!~ia,
'

EGJlXsOVTl

<Pgvysg

Sgrjixeg ot iv TTJl 'Aottji '

(= Bi&vvoi)
!

IlaqpXayoveg

Magtavdvvot
Svqioi (= KajHiddoxeg)

Herod. VH 89ff.
(in umgekebrter Folge)

D
Skylax

Tanais

Sauromaten (c. 70)
Maioten (71)

Sindoi-Gelones (72—80)

KiXixeg KtXtxss

Kvjiqos

e

£XXtjo?x6vxiOi
WQvyia

Toatdg

AtoXfog AloXig

vrjotcoxai Adofiog
"Ia>veg

Avbia
K&QES Kagia
AcjQihg ex xrjg 'Aoitjg

Avxiot Avxia
UdfupvXoi JIafKpvXia

KiXtxeg KtXixta

K&lfHOt KvjtQoe

Kolcher 81
Byzeres 82
'ExEXEiozg 83
Be%Ei(>txT] 84
MaxQoxitpaXot 85
Moaovvotxoi 86
Tifiagrjvoi 87
XdXvfisg 88
AoovqIo. 89
JTaq>Xayovta 90
Maoiavdvvoi 91
Bf&vroi 92
Mvota 93

^gvyia 94
Toatdg 95

96

97

98
99

100
101
102-
103
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A B C D
Herod, in 90ff, Herod. V 49. 52 Herod. Vn 89ff.

(In niagekehrter Folge)
Skylax

V. <Potvtxt]

2vQirj 7\ JlaXaioxivrj

Kvjigog

AQafiir)

SvQm xai <Poivixr) 104

'Aea/lia 105

VI. Aiyvjxxog

Atfivsg ot 7iQOG£%eTg Alyv-
nxoii

KvQYjVf}

Alyvnxioi Alyvsizog 106
At^vr} 107

Bdpxr}

*A(>(A£VlOl

Matii}voC

Kiaotr) <[>oivixes ovv 2vqioioi

xolg iv JlaXaiortvrjt

Deutlich liegt fur das westlichste Eechteck die

gleiche Liste zugrunde : es decken sich C D voll-

standig, nur daB Herodot in umgekehrter Folge
aufzahlt und die ^oivucsg als beste Seeleute vor-

weg nimmt; gerade wie in A B die "loyvsg aus
der Eeihe genommen sind; in A weil sie der
Satrapie den Naraen geben, in B weil die StraBe
hier beginnt. Auch nennt Herodot seinem Zwecke
entsprechend die Aojgihg "leaves und vqat&xai be-
sonders, wahrend sie bei Skylax unter Lydien und
Karien mitaufgezahlt werden. Letzteres entspricht
vermutlich der Weise des H.: frg. 225 MlXyxos
nohs ijitfpavrjs iv KaQiai z&v *I<bvtov. Von A
deckt sich die erste Satrapie (nur daB die'ibwec
an erste Stelle treten) mit (B)CD 96—101; die

dritte (nur daB die Mvooi, die offenbar hier keine
Kiiste haben, in die zweite Satrapie treten) mit
D 95-89; die vierte mit BCD 102; die funfte

und sechste mit CD 103—107 (nur dafi die

Stellung von Kvagog in A leicht verschoben ist).

Der Unterschied zwischen A und D besteht darin,

daB die Pontoskfiste (die in B C fehlt) in der
reinen Kiistenfahrt von D zusammenhangend be-

handelt wird, in A auf die Satrapien verteilt ist.

[Doch erscheinen die Volker D 85—87 auch in

der 19. Satrapie zusammen : die Verschiedenheiten
(Skylax nennt M6o%oi und Mages nicht) erklaren
sich leicht: die Mageg (H. frg. 192) sind vermut-
lich kein Kiistenvolk : die Moaxot gehoren nach
frg. 188 politisch zu den Kolchern]. Es ist wahr-
scheinlich, daB Skylax auch hier dem H. naher
steht. Dafur daB dieser die Ztiste des Pontos
von der Grenze der Erdteile an zusammenhangend
behandelt hat, sprechen die vielfachen Bestim-
mnngen deT Pontosvolker in ihrer Lage zuein-

ander (frg. 185. 188. 189). Vor allem aber, daB
frg. 195 die Annenier als sudliche Nachbarn der
Chalyber bezeichnet werden. Er ging also ver-

mutlich bei passender Gelegenheit von der Kiiste
ins Binnenland, wahrend die 13. Satrapie vom
Binnenland her ITaxxvtxf], 'Aofievioi xai oi aoooe-
Xeig fisxe 1 Mfrivov Ilovxov aufzahlt. (Dabei ist

es mOgHch, daB solche BinnenvOlkeT doppelt er-

wahnt wurden, wie z. B. die Oase Avyda in den
Aifivxa TV 172 von der Kuete aus und IV
182 in ihrem Streifen). Immerhin zeigt sich,

dafi H. auf die Satrapienliste auch bei reiner
Kustenfahrt far die Strecke vom Tanais bis

znm Nil Eftckeicht nebmen konnte. Durch
dieses gelegentliche aus praktiachen Grflnden er-

P»uly-Wl««ow»-Kron VII

folgte Hineingehen ins Binnenland erklart sich

20 auch die mehrfach auftretende west-ostliche Eich-
tung in der Aufzahlung: frg. 190. 193. Vom
Hellespont an deckt sich Kustenfahrt und Satra-

pienteilung. DaB filr die Kechtecke des Binnen-
landes H. sich der Satrapieneinteilung anschloB,
die er im Texte und auf der Karte jedenfalls er-

wahnt hatte (Fries 16), ist mir wahrscheinlich.
Spuren der Benutzung des H. fehlen bei Herodot
auch fur die Satrapien VEIif. nicht, wenn er auch
hier den H. nicht so zugrunde legt, wie filr I—VI.

30 Dahingestellt lasse ich, wieviel aus den Notizen
uber die einzelnen Volker in der Heeresliste direkt

oder indirekt (durch Dionys von Milet?) auf H.
zuruckgeht. Eine Behandlung wie ex. gr. VII 61
(Name des Volkes; Kleidung und Bewaffnung;
fruhere und epichorische Namen; Verbindung mit
hellenischem Mythos durch Eponyme) widerspricht
jedenfalls der Art des H. nicht. Die Angabe des
Befehlshabers trat naturlich erst hinzu, als die

geographische Aufzahlung zur Heeresliste wurde.
40 Die Analogie bietet die Route des Xerxeszuges

(oben § 12). Lehmann-Haupts Betrachtungs-
weise (Klio VII 299) kann ich nicht billigen.

§ 14. Die Fragmente beginnen am Hypanis
(= Phasis?) mit Phanagoreia ouzo <Pavay6oov
(frg. 164 + Arrian. bei Eust. Dion. 549. <&ava-
yoQov moXig Skyl. 72) und dem xoXnog "Ajidxovgog

frg. 165 Jo. Bd. I S. 2681) und vieUeicht 'Egfuo-
vaooa TioXig ana 'Eg^tcovdaorjg frg. 197. Die Stadt
liegt im Gebiete der Stvdoi (Skyl. 72), die H.

50 erwahnt hat : 'Izifidxai t&vog jtqo; rmt Hovxoji
agooezkg tyt (2)tvbtxfjt frg. 166. Klaus en 91
ordnet hier die skythischen 'Idpai frg. 167 ein.

Es folgen Kogak~oi, edvos KoXxcov jiXqoiov K(oXcov
y

die zigog z&i Kavxdotot wohnen frg. 185. 186.
Beide Volker zusammen auch bei Skyl. 77. 78;
vgl. Herod. HI 97 KoXxot . . xai oi Ttgoasxets

ftEXgi Kavxdoiog ogovg, wo der Kaukasos die

Grenze der persischen Herrschaft heifit. Die
Kolcher selbst (frg. 188 vgl. Herod. IV 37. IH 97.

60 Vn 79), bei denen Skylax 81 die Stadt der Medea
nennt, und ein ihnen unterworfenes Volk, die

Mooyot, die mit Makrones u. a. (H. frg. 191—193)
die 19. Satrapie bilden. H, ist bier ins Binnen-
land gegangen; denn kein Kustenvolk sind die
,Nachbam der Moscher* genannten Maxitjvoi mit
der Stadt 'Yukhj, deren Bewohner io&jxa tpogiovci
ohjv xtg Ilcupiayfoec fig. 189 (coll. Herod. VII
72). Von den drei L&ndschaften, in denen dieses

86
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Volk sich findet (e. Stein an Herod. I 189, 2),
ist hier die gemeint, in der hach Herod. I 202
der Araxes entspringt. An Hybpe grenzen die
rogdtot fig. 189 (vgl. rogdvaia <jg»? o. Bd. VII
S. 1594). Die Bexetgtxy frg. 189; an sie grenzen
sudlich die Xoi (= 7W? o. Bd. Hi S. 181f.);

an diese nach Osten die Aitygsg (kaum identisch
mit den Bvtygsg SkyL 82; o. Bd. V 1248). Md-
xgatvtg ol vvv Zavvoi frg. 191 (die Zavvcxq (Steph.
Byz. s. XaXMa')); hier die Stadt Egptwvaooa frg.

197('?). Tibarener nnd ostlich von ihnen die

Mossynoiken mit der Stadt Xoigddeg (Skyl. 86.

87), der die Magsg benachbart sind frg. 192.
193. Die XdXvfag mit der Stadt Sxapiivri «2V)a-
fiivsia Skyl. 88) frg. 195, 196. Der Thermodon,
bis zu dem nach Genealog. frg. 350* anb Xadiofyg
das Gefllde 0£{uoxvQt} reicht, ist Grenze gegen
die kappadokisehen Syrer auch bei Skyl. 89, vgl.

Herod. I 72. II 104. Von den Chalybern aus
scheint Armenien behandelt zu sein: frg, 195 und
<Steph. Byz. s. XaXdla), Die Leukosyrer (frg.

194.^200; Aoavgla Skyl. 89; Svgtot Herod. Ill 90.

VII 72 ; Kaxstaddxat xovg TjpisTg Svglovg xaXeoptsv

V 49) mit Tsigia frg. 194 und 'Apuads, dem Home-
rischen 'Evsxtj frg. 200. Klaus en ordnet bier

die beiden unbekannten pontischen Stadte ITdxga-
avg frg. 198 nnd Kgdaaa frg. 199 ein. Grenze
gegen Paphlagonien — der Name tlayXayovsg frg.

189 — ist der Halys: (Herod. I 6. 72). Hier
die Mariandyner mit der Stadt Stetpavtg frg. 201
(Sxeqidvr)^ hfitfv Skyl. 90). Bithynien-©ea^e?
Bi&vvoi s&vog SkyL 92; Oprjixsg ol ev zfy'Aofyi
Herod. Ill 90 ; Ggtyxeg, fruher Sxgvpiovtot, spater
Btftwoi VII 75f. — und Mysien erscheinen in

den Fragmenten nicht mehr. Danach bei Skyl.
94—96 <&Qvyia vom Kiavdg xofaioq bis Antandros
d. h. auBer der Pontoskuste bis Abydos auch
Troas und Aiolis umfassend, die dann aber doch
(ungleich den ionischen Stadten) als eigene Ab-
schnitte genannt werden; vgL in der dritten
Satrapie EXXr\on6vxiot oi ml de£ia eiojzXeovzi nnd
$ovyeg. Hierber gehoren: die verschwundene
Stadt 'AXaZla, an der Mundung des Odryses in
den Rhyndakos, fistlich der IxfioXat des AXar\nog
frg. 202. 203; die AoXihg, in deren Gebiet Kyzikos
liegt frg. 204 ; 2xvXdxn in der Nahe dieser Stadt
frg. 205 ; "Afiagvog, Aapixpdxov axgt] frg, 207. Aus
der TqcoixtJ (so frg. 209) Ziyq zrjg TgatdSog
(ebenso Skyl. 95. Styeiw Herod. IV 38); Mvgi-
xovg frg. 209, dem gegenuber TivsSoc (frg. 139)
und Lesbos (Evoatjit? bei H.) liegen. An der
Nbrdkiiste des Adramyttenischen Golfes und im
Inland Aapuz&veia frg. 210 {AapzxaviovHerod. V26.
Hellanik. bei Steph. Byz. s. Aa/wcaveta). Und die
.aolische

1 Stadt Palaigargaros: Steph. Byz. s. rdg-
yaga. Weitere aolische Stadte, die Skylax 98 an der
lydischen Kuste nennt, sind rgvvsta frg. 211
(Herod. I 149; rgvveiov Skyl. 98 mit 'Ayai&v
XtftTjv, wo die Achaier tiber den Zug gegen Tele-
pbos berieten; rgvvtov, noXi/vtov Mvgivaicov Strab.
XIII 3, 5); Kyme mit dem alten Namen Apia-
Covtov frg. 212 und Hpzvgva (ev fjt "Optqgog t}v

Skyl.) mit MkXtjxog x6?jiog und stozapide frg. 213.
Von den ionischen Stadten, die Skylax 98f.,

wie offenbar auch EL, auf die lydische und ionische
Kuste verteilt, werden genannt: 'Egv&gaCfrg. 215
(vgl. frg. 99); Zi&ovooa frg. 217* [h dk 2. ndX*
d. h. b> Tfy'EQvbqaiat, vgL Thtxkyd, VIII 24, 2);
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Kv$&tta jkM« %. 214 (xt&ftfj Strab. XIV 1, S3);
K&qvxos $qo£ jiXyolov Tea> xai 'Eqv&qwv frg. 216

;

Mvfotjoos pevctSv Tew xai Aepddov frg. 219;
N6xtov frg. 220; KdIovqo. tva HQit]vr[s S£ovto
frg. 831* (vgl. Steph. Byz. s. AXpovea)', Mvtjs
frg. 224 (Mvfotoi Herod. VI 8); Aarptix6g x6X-
nog mit dem Latmosgebirge , dem Homerischen
$&eig&v ogog frg. 227; MtXr}zos frg. 225; Addt}
frg. 226. Unbekannt ist die Lage von.SidtfXij

10 frg. 218. In Karien nennt H. nicht weniger als

13 Platze : Z-tJtovqaos frg. 231 ; Kagvavda frg. 228;
Kedotal frg. 234; KoQV&aka, jzoXi; "PoMaiv frg.

244; KgdSq frg. 235; KvXXavdog frg. 233; Adeia
frg. 236; Awgvfia frg. 232; Medptaaog frg. 230;
Mioaafia frg. 237; Mvvdog frg. 229; SvXog frg.

238; Tvvaoog frg. 239. Aus Lykien (dessen Ein-
wohner friiher Tgepilai hieBen: frg. 364, vgl.

Herod. I 173) nur Stadt und Flufi Sdv&og frg.

241; ndzaga frg. 242; Zivbia frg. 240, Dagegen
20 nennt er eine Reihe Stadte, die bei Skyl. 100

lykisch sind, pamphylisch: $eXX6c frg. 243;
"Idvgog izoXtg xai Ttoxapiog frg. 246 {IlafMpvXiaq
Theopbr, de vent. 53); Aigvaxeia noXtg (vijoog

Skylax, wo Muellers Note zu vgl.). Auch bei
Skyl. 101 zu Pamphylien rechnen : Ulty frg. 250

;

KogSvxog frg. 248; Evq/Jij frg. 249; MsXavlTtmtov
frg. 247. Aus Kilikien nennt er den Xd^aSgog
nozafxog frg. 251* (-ovg nolig xai Xipiqv Skyl. 102);
als Grenzstadt gegen Pamphylien NdytSog tkid

30 tov Ndyidog xvfisgvTjxov , xai vtfaog Naytdovoaa
frg. 252 (N. jtoXtg , f\ xai vqoov e%ei SkyL);
KatQvxsta Steph. Byz. s. Kdtgvxog', SoXoi frg. 253.
Von Lykien oder Pamphylien aus ist er wohl
wieder tiefer ins Binnenland gegangen und nannte
KafiaXig tiXijgIov Kifivgag Jigog vdzov Maidvdgov
frg. 223, vgl. Herod. Ill 90 die KapaXhg im
zweiten vofidg und VII 77 KafaXieg oi Myioveg,
Aaadrtoi Se xaXov/tevot ; und MvXioi, eftvog &gv-
ylag frg. 206 (wo M ein eke MtXvat vermutet,

40 vgl. Herod. I 173. Ill 90. VII 77. Strab. XIH
4, 15ff,). Unbekannter Lage, wohl auch von der
Xiiste entfernt, sind die lydischen Stadte Kvvtj
frg. 221 und Mi^tvnS6c frg. 222.

An die Kiliker schlieBt — Kypros fehlt in

den Fragmenten — Zvgty xai ^otvixq , dessen
alter Name Xva frg. 254 erwahnt worden zu sein
scheint. An der Kuste wohnen die ^oivixeg oi

ev 2vgiat (frg. 257 im Gegensatz zu den <Polvixeg

ev Avfilrji): ihre Stadte sind rdficda frg. 255,
50 Sidayv frg. 256, Amga^ fruher Amgog (so SkyL

104) frg. 260, 0oivixovooai frg. 257, Aiyd frg.

258, nyyXvpcoTt} frg. 258. Von syrischen Stadten
erscheinen Kagdvxog frg. 262 nnd Kdvvztg frg.

261 (Kdlvue Steph. Byz. s. v., Kddvztg Herod. II
159. Ill 5), d. h. Gaza, die Grenzstadt gegen
Agypten. Von Arabien nur die Kapagrjvoi vijaoi

Agapia>v frg. 263 (vgl. Klausen 116); doch
ist bei Herod. Ill 107ff. H. jedenfalls benutzt.
Endlich Agj-pten, soweit es zu Asien geh6rt, d. h.

60 Ostlich des 'Nil (v. Gutschmid KL Schr. I 411)
Tdpig zrdXig AgaflLag frg. 264; Atijfigtg, noXtg
&otvtxa>v frg. 283 ; MdydwXog frg. 282 und Kq&g
frg. 273 (jtoXet; Aiyvjtxov im Lemma gehflrt dem
Lexikographen) ; $axovoocu purtagv Alyvjixov xai
xrjg 'Eqv&q&s daldooys frg. 281 ; genannt vermut-
lich bei Erwahming des Nechokanals (vgL Herod.
H 158, wo Ildtovfiog nolig 'Agapiag heilit).

v. Gutschmid fngt hinzu die agyptischen Stadte,
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die bei Steph. By*, arabisch heifieo, wie Uo&pv-
@Txtc jt6Xi( AgaSlag ««' AVyvnxov. 1Jber das
Delta s. § 15.

Es folgt die sudliche axxq Westasiens, die
in den Fragmenten sehr spftrlich vertreten ist.

Die 9. Satrapie, Aoovgiij mit Babylon, fehlt uber-
haupt; ein sicheres Urteil uber das Verhaltnis
Herodots in semen BafivXwvtaxa (I 178—200) zu
H. laBt sich auch nicht gewinnen. Auf die 8.

von der stldtichen axxq aus zu Agypten fiberzu-
gehen, sodaB er tats&chlich dann auch das Nil-
land in ununterbrochener oder doch nur durch
die Angabe der Grenze zwischen Aofy und Aifivt]
unterbrochener Folge behandelt hatte. Mir ist

das glaublicher.

§ 15. AXyvnzog. Die starke Benutznng von
H.s Schilderung Agyptens ist oben mehrfach fest-

gestellt (§_6). Sie muB uns fur den Mangel an
Satrapie (Kioofy mit Susa) weist Harpokr. s. lOdirekten Fragmenten entschadigen. Denn hier
Kvjzaootg tiber die Kleidung der Kissier (vgl.

Herod. V 49. 52. VII 62. 86). Auch von den
Volkern, durch die die Grenzlinie lief, haben wir
wenig; die beiden noXeig Jlsgoixal JZixxdxi} frg.

184 und Xavdavaxq frg. 181 und die Nennung
der Mtjdla %<bga frg. 171 ; dazu die Beschreibung
Mediens Herod. 1 110, wo auch die Grenze gegen
die ZdaTZEigsg wieder erscheint. Mit den Medern
sind im 10. voptog die IJagixdviot vereinigt (s,

nnd ebenso far Libyen haben die Lexikographen
nur solche Namen ans H. exzerpiert, die bei
Herodot entweder iiberhaupt nicht vorkommen
oder anders geschrieben werden. Von den nur
fiinf Orten aus dem Delta, die die Fragmente bieten,
gilt jenes fur 26K frg. 274, Sfjvog frg. 272 (noch
einmal bei Steph. Byz. s. TlwXig, das v. Gut-
schmid ebenfalls H. zuweist), BoXfitxivt} adXtg
frg. 285 (Herod. II 17 nennt nur BoXpixtvov ozo^ia)-.

Stein zu Herod. HI 94), sodaB frg. 180 ITagi- 20 dieses fur XSftfc frg. 284* (XSuutg Herod. II 156)
xdvij • sioXig ITegoixq wohl hierher gehOrt.

Das ostliche Asien wird vermutlich in engerem
Anschlufi an die Satrapienteilung behandelt sein.

Jedenfalls tun wir am besten, ihT zu folgen. An
die Jlegatg Ostlich schlieBend die 14. Satrapie
(Herod. LTI 91, vgL HI 117. VII 67. 68. 80. 85.
I 125}

(j
aus der die Mvxot, frg. 170 und Kvgtj,

vrjoog iv x&t Ilegoixait jzovxaii (vgl. Klausen
"95f. Bolchert 11, 1) erhalten sind. Ans der

und 'A&aedpjSri xai 'AdaQaptfiizqg vopidg frg. 283*
CAfieifitrqe Herod. II 166). Aber frg. 283 zeigt,

daG H. unzweifelhaft die vojuoi mit ihren Haupt-
stadten aufzahlte (vgl. Herod. II 164ff.). Eine in
die Einzelheiten gehende Analyse des Herodot-
buchea und eine Untersuchung, was auch von dem
chorographischen Material auf H. zurtickzufuhren
ist, kann hier nicht gegeben werden. Ich begnuge
mich mit der Konstatierung, daB der AnschluB

11. Satrapie der die Kaojztoi u. a. angehOren, ist 30 Herodots an H. in dem Abschnitt tiber die wvoig
nichts erhalten; falls nicht die Beschreibung des
Kaspischen Meeres frg. 172 und das Volk der
Kaxavvoip) jzgog rr}i Kaojilrjt ftaXdoayt frg. 169
liierher gehcren. Ich stelle hierzu die Beschreibung
des Araxes und der Kaaniq MXaaoa, die H. frg,
172* Ygxarirj nennt (doch kommen frg. 171 die
Kdamat szvXai vor) , bei Herodot. I 202f. Es
schlieBt daran {vgl. Herod. ILT 117) die 16. Satra-
pie, aus der wir Ildgdoi und Xogdaptiot mit der

xrjg x&gvig (II 5—34) trotz oder wegen der Po-
lemik besonders eng ist, und erwahne nur noch
einen Punkt. DaB H. allein das Delta Atyvmog
nannte nnd es als dwgov xov noxaptov bezeichnete
und erwies, ist unbezweifelt : frg. 279 und (Herod.
II 15 (= frg. 295)). Seine Abgrenzung an letz-

terer Stelle macht den Eindruck eines direkten
Zitats : es reicht and IIsQaiog xaXeo/usvrjg oxomfjg
zb mxga ddXaooav fisxQ 1 Tagix*]ifav xwv HyXov-

Stadt XogaofiiT} frg. 172. 173* haben. Die Be-40o««^, in einer Ausdehnung von 40 oyoivoi, and
«chreibung ging hier von Westen nach Osten.
Daran schloB siidlich die 12. Satrapie, die Bax-
rgtavoi, die H. nach Herod. LH 102 sicher er-

wahnt hatte. Sodann die 17. Satrapie (III 91,
vgl. VII 66), aus der frg. 178 die ravSdgat oder
ravddgtot in der ravdagixij und frg. 179 die Stadt
KaouidTivgog (vgl. Herod. Ill 102. IV 44) bieten,
wo die Fahrt des Skylax begann. Endlich die
20. Satrapie

, die 'Ivdoi. Die Fragmente geben

erstreckt sich ig /ueooyatav ptEXQi KegxaowQov
TtoXtog, wo der Nil sich in den Pelusischen und
den Kanobischen Arm teilt. Das Faktum, daB
wir es hier mit H.s Bestimmung zu tun haben,
von der die Herodoteische II 6. 17 in. ganz ge-
waltig abweicht, wird durch Skylax 106 bestatigt.
Nun liegt aber nach Strabon XVH 1, 18 die
TleQaiog axomfj und xo Mdtjoiatv Tet/oj(!) am
Bolbitinischen Nilarme, d. h. das Delta hatte nach

TTr
ni£: dl^ E&vri de£^alajiat hS- 17V (vgl. Herod, 50 H. an diesem Anne begonnen, den Herodot dgvxzov

I I 1 XK VlY UJrt Mrt J i +m /j.* 7»/»* Pill lArtnn inU .-_.3 „ J_ "1 1 TV "• ^ I -n .
^III 38. 97 , wo KaXXa[v]xtai zu lesen ist) und

"Qjiim mit xf-txog ftaodfyov frg. 175; den Indus
frg. 174. 175, der vermutlich die Grenze bildete,
und die Stadt Agydvxq frg. 176. Aber daB Herod.
LU 98—105 im wesentlichen Wiedergabe des H.
ist. erscheint sicher (s. o.): die Disposition ist so,

daB erst die Lage des Landes gegeben wird, dann
die einzelnen VoLker genannt nnd meist kurz (wie
etwa im Atfivxog Xoyog) skizziert werden.

ist, wieweit mit dieser Aufzahlung die Anordnung
des H. getroffen ist. Zwar fur die grSBeren
Komplexe wird sie stimmen. Sehr zweifelhaft
dagegen bleibt deren Folge. So z. B. ob der
asiatische Teil Agyptens mit dem Delta in der
durch Skylax-Herodot gegebenen Reihe der Kusten-
lander des Mittelmeeres stand, oder ob EL nach
Xieinasien erst den Osten behandelte, um A*mn

nennt, und der Kanobische Arm muBte von H.
schon zu Libyen gerechnet sein. Bei Strabon ist

XVII 1, 16ff. H.s Darstellung, wenn auch gewiB
nicht direkt, benutzt (vgl. Diels 443). Andrer-
seits sagt Skylax ausdrucklich, daB xo Kavcomxbv
oxopta ogiCsi 'Aatav xai Aifivtjv (c. 106), und daB
Libyen cutb zov Kava>mxov axopiaxog beginnt
(c, 107). Die Herodotinterpreten haben die Mfig-
lichkeit einer Begrenzung Agyptens, wie sie sich

firt ana TTorr.il IT 1 ft ;n _!_ S+«K o A r,-™K^ «»Es sei noch einmal betont, daB es fragUchfiOaus Herod. II 15 in. -+- Strab. a. O. ergibt, ge-
leugnet; und Stein z. B. versetzt die Perseaswarte
westwarts zwischen Kanobische Mundung und
Alexandreia. Aber sie scheint dadurch bestftl%t
zu werden, daB 'EXheiog xdnoq TZQaq w&* Kara/ion
frg. 288 zitiert wird aus der JIsQt^atc Aifivrjg
nnd — beweisender — dafi es bei Steph. Byz.
s. Kdvamog hdifit: loti xai Atfifyf rdotos Kd*o>-
xog, WoUen wir nicht annehmen, dafi BE. eine
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Sltere, mit BoXfilxtvov oxd/ua* IIsQaeoi oxomrj und
Mdriaitov xetxog und eiae jirngere mit Kanopoe
beginnende Begrenzung nebeneinander gegeben

habe, und da6 Herodot die ErOrterung des Vor-

gangers start zusammengezogen hat, so bleibt

nur eine andere Annahme fibrig: Herodot hat,

wie Ofter, die von ihm zuerst einfach referierte

Ansicht seines Vorgangers (II 15 lin. 9—14 Hude),

im Verlauf der Polemik (lin. 15) unmerklich ver-

bessert und Skylax hat das aus ihm ubernommen, 10

wie er auch die Ausdehnung des Namens Atyvxxog

auf das ganze Niltal yon ihm iibernimmt und

seine Kritik der Grenze zwischen Asien und Li-

byen beriicksichtigt. Der Pall wiirde ahnlich

liegen wie in II 8 iiber die Verbreiterung des

oberen Niltales. Fur die erstere Annahme gabe

eine Analogie die wahrscheinlich ebenfalls aus-

fuhrlicher behandelte Frage iiber die AbgrenzuTig

Europas und Asiens, wo H. anch zwei Ansichten

(Tanais und Phasis) erw&hnt hatte, nm sich selbst 20

fur eine von ihnen zu entscheiden (§ 10).

Wir werden jedenfalls die Fragmente 0dgog

(287), 'EXfaewg (288), Kdvayjcog (Aristeid. II 482),

&a>vt£ ((Steph. Byz. s. v.)), AovXcov noXig (318)

zusammenstellen unter Hinweis auf Herodot. II

112ff., wahrend Skylax Kdvwnog zu Agypten,

Pharos aber und doch wohl auch Thonis zu Li-

byen reehnet. Hierher gehoren dann (vgl. v. Gut-
schmid a. a. 0.) die westlich des Mis gelegenen

Stadte Oberagyptens, die auch meist aus der lis- 30

QtriyrjOiS Aifivqg zitiert werden, und der Unter-

lauf des Nils selbst: "A$oxi$ frg. 269; Xukog
frg. 277; 'Ovdfiaxig frg. 271; K^d^ovxig frg.

275 ; die vfjooi fa xwi NslXcot Xlog Aicfiog Kv-
Ttgog 2a.fi.og xal aXlai frg. 286 -4- < Steph. Byz.

S. KvitQog sort xal Ai$vxr\ (!) Kimgog) ; TfoSiov

(Steph. Byz. s. v, sioXig Ai$vr\g (Hellanikos frg.

150 aber nennt sie fa AtyvTixtaxotg)). Keiner dieser

Namen komint bei Herodot vor. Unbekannt ist

die Lage von MvXoiv frg. 270. An den libyschen 40

Teil Agyptens schliefien sich die Aithiopen, wie

v. Guts chmid 43f. aus frg. 267 Taan? [i. e.

'YamTg = 'Odasig] ' vfjoog fiixgd xal fieydXr} Al-

d'loitoiv coll. Steph. Byz. s. "Yaatg • noXig Ai$vr\g

schlofi. Das wird bestatigt dadurch, dafi die

2xidjtoSeg • t'&vog AWiojiixov aus der IJegtijyt]atg

Aiyimxov zitiert werden (frg. 265). H. ging offen-

bar Tom Delta siidlich bis zum Ozean, wo in den

dvondxo) /j,sQf} xfjg AlyvTtxiaxfjg yfjg dem Ozean

nahe die Ilvyftaloi sitzen (frg. 266). tJbrigens 50

s. § 16. Ein nicht fabulOser Stamm der Aithiopen

scheinen die Mdg/xaxeg frg. 268 zu sein.

§ 16. Auch fur Libyen geben die Fragmente

selbst nicht viel aus, da wieder ganz wesentlich

nur bei H. vorkommende Namen exzerpiert sind,

die wir chorographisch vielfach garnicht ein-

ordnen konnen: so die Tiohig Aifivrjg Qiyyi] frg.

326 (gewiB nicht mit Klausen 138 gleieh

Tgiyya aufierhalb der 2xfj)jxi, die nach Strab.

XVII 3, 2 von Artemidor Avyya, von Erato- 60

sthenes Al$~o$ genannt wurde; auch .nicht wie

Meineke wollte, identisch mit Bgcyxrf frg.

325); layfovaxtg frg. 320; KaXapivfo) oder

-€v&rj frg. 312; Kgo/i^vtov noXig frg. 319; Msxa-
ycovioy frg. 324; MwXvs frg. 321; Sxdiai frg.

322; SxQayri frg. 323; die Inseln ItQcupn frg.

317 und <Paot}Xovoai nXijolov HiQtos noxaputv

[womit sicherlidi nicht der Oberlauf de& Nils

gemeint ist] frg. ^16. Einige andere werdett
durch Zusatze des Lemmas bestimmt. So ge-
horen an die Kiiste im Herrschaftsbereich der
Karthager die nqbg xf\i KaQ%t}Mvi oder xsgt
KaQxySvva liegenden Stadte Tfielrj frg. 308?
Kav&rjXia frg. 310 und die Inseln Tavlog frg.

313; EvSelvivj] frg. 314; $otvtxovooai frg. 315,
Vor FavXog nennt Skylax 111 MeXitt) noXig «al
Xtfi^v. Das ist vielleicht MiXiooa : nohg Atfivajv

frg. 327 (Klausen identificiert sie mit der
phoinikischen Grundung hinter SoXoeig, Hanno
c, 5; aber dann miifite das Lemma &otvtxtav

heifien). Mit Kav&ijKa ist identisch Kav^Xv}-.

jtohg Ai§v(potvLK<tiv frg. 309. Auch XdXxt}

(Steph. Byz. s. v.)* heiBt noXig $>otvix<»v und
wird von Skyl. Ill genannt. Danach werden wir

Kvfiw noXig Icbvoov iv Atfivr\i Qoivixoyv mit
Hafen und axQa frg. 311* hier suchen. Be-

stimmbar sind ferner Kvvooorjfia stolig Aipvi\s r

frg. 2&9, nach Strab. XVII 1, 15 am IlXiv&ivog

xolxog (weder von Skylax noch Herodot ge-

nannt); Avayda vfjoos frg. 300 in der Kyrenaica

(ostlich von Tavxeiqa nach Ptolem. IV 4 p. 667,

2 Muell.); ZrjfivzTig frg. 302 (falls identisch mit
Ztj^v&og Ptolem. p. 672, 2 zwischen NedjioXtg

und BaQxij; vgl. auch ZrjveQtig Skyl. 108 vor

Tavxftga); Mdaxcozog nXrjoiov xwv
c

Moh£qBco>
frg, 301; Msyaoa frg. 305, wo das Gebiet der

otxofpdyot nal aQozrjQeg beginnt. EinigermaBen

auch &Qiyxt) tisqI to? oxr\Xag frg. 325 und
AovQita XifAvrj mit At£ag noxaiiog frg. 328*,.

falls das der Ai'^og Hannos (c. 6) ist.

Das wichtigste dieser Fragmente ist 305,.

weil wir daraus entnehmen, dafi H. in Libyen

zwischen Al@v$g atxoqidyoi xal dQoztjQeg und

vOf.tddsg xQEorpdyoir re xal yaXaxxcmoxat (zum

Ausdruck Skyll. 112 p. 94 ex. Muell. AmoTiEgr

ovrot XQEoqpdyot ya?Mxxon<kai) unterschied wie

Herodot im Aiftvxog Xoyog IV 168—199, wo
dieser Unterschied die Disposition des ganzen

gibt (IV 186. 191). Wir konnen aber jene mit
oixEovot 5k xaxd xdSs Atfivsg beginnende Partie

uberhaupt auf H. zuruckfuhren. Dafiir spricht

zunachst ihr Charakter als Einlage und zwar

als eine ganz einheitliche mit klarer Disposition:

I. Ostlibyen oder nomadische Libyer 168—190;
uud zwar a) die einzelnen s&vt) 168—185 (iiber

ihre Anordnung sogleich), b) die vdfiot der

Nomaden im allgemeinen 186—190; II) "West-

libyen oder ackerbauende Libyer 191—195 mit

einem Anhang iiber das Gebiet egco 'HgaxXecov

<jti}Xe(ov 196; III. iiber die Bcwohner und die

Natur von Libyen im allgemeinen 197—199

(daruber u.), Der Abschnitt macht durchaus den

Eindruck, als Ganzes aus einer schriftlichen

Quelle entnommen zu sein; was selbstverstand

-

lich nicht ausschlieBt, dafi Herodot im einzelnen

geandert hat. So mochte man c. 173 Naaafi&oc

dh Tzgoodjxovool slat Wv/.Xoi'. o&zot i^axoXaiXaat
rgcajtcot xomt&E . . . ezovat XVV Z f̂ Qriv °l Naaa-

v&fieg eine Verbesserung Herodots auf Gmnd
eigener dxojj erkennen: Xsyco di tavxa xa Ifyovot

Aifiveg. Denn wenn auch diese Quellenangabe

an sich einem Vorganger entnommen sein

konnte (M a c an z. St.), so haben wir doch kein

Recht, fiber den Gegensata der Tampora hinweg-

znsehen. Denn Skylax (s. n.) kenirt die Wtttoi

nicht mehr; und Herodot selbst hat, wo er seiner

XLC&autnuD

(mtindlichen oder schriftlichen) Quelle freier

gegentlbersteht, auch in der Form keinen Zwei-

fel aufkommen la&sen (so z. B. I 196 htotiexo —
fy _ {> fABvtot v%v ye xxX.). Bei H. nun spielten

die WvXloi eine Eolle als naQa&aXdootov c&vog:

frg. 303* o WvXXixog xoXziog fiiyag xal fia&vg,

tqi&v ripeQ&v TtXovg. Die seltsame Auedrucks-

weise Herodots erklart sich danach wohl sicher

so, dafi er eine Volkertafel vor sich hat und sich

schen yakal mit den tartessischen. So spricht nur,

wer die letzteren selbst gesehen hat. Es geht

wirklich nicht an, die spanischen yaXai in den

zoologischen Garten von Thurioi zu versetzen.

Der vergleichende Abschluss (c. 198) setzt die

drei Erdteile des H. voraus.

Aber wichtiger als das alles ist die geogra-

phische Gesamtauffassung Libyens, die in diesem

Exkurs herrscht und die zweifellos auf einen

von ihr nicht losmachen kann, auch wo er in lOKartographen zuruckgeht und zwar auf einen,
_ _ *^ 1 it* T\ _ J .^A «UJ. »«{X -M-. J\ 1 -. y»"U twn+Viftmn+iCrth Ir r\T\ O "ffill d"¥,,
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der Lage ist, Anderungen zu konstatieren. Da-

fur dafi diese Volkertafel aus H. stammt,

spricht alles: wer nur mit den namentlichen

Frao-menten des H. wirtschaftet (wie Ma can
Herodotus IV—VI vol. II 277), kommt freilich

nicht weit. Denn diese Fragmente sind, wie

gezeigt, dixrftig. Immerhin erklaren sie nicht

nur die Art, wie die WvkXot auftreten, und bieten

die grofie Scheidung von vo/nddeg und aQotijQsg;

der recht grundlich mathematisch konstruiert.

In Libyen wohnen vier Rassen (c. 197): an der

Kiiste &oivixeg xal "MXrjveg ejzrjXvdeg, ins Bin-

nenland hinein Aifiyeg xal Al&ioneg avxdx&orsg.

Die Athiopen nehnien den Siiden des Erdteiles

ein (vgl. Ill 17 Ai&ltmag oix^fdvovg Atftir}S

em xfji voxItji ftaXdooyt), die Libyer den Norden.

die Grenze im Westcn ist die SoXottg axQa (II

32 vgl. Skvlax 112 p. 93 Muell.; daraus ergibt

sie geben auch alle drei Volker, die Herodot in 20 sich auch, dafi H. hier noch emmal die Athiopen

Westlibyen aufzahlt: Md£veg c. 191 c*tf Mdfysf

frg. 304; Zavyxeg c. 193 co ZavrjXEg e&vog fag.

307*; rvCavxsg (Zvyavxeg PK) C. 194 csa Zvyavxig

noXtg A$v7\g frg. 309 (von deren Bewohnern

Eudoxos fa g rfjg IIsQiodov bei Steph. Byz. s. v.

das gleiche erzahlt, was Herodot von den

Tv^avxeg sagt).

Zu diesen auGerlichen tTbereinstimmungen

treten dann 1) wichtige innere Indizien, 2) die

genannt hatte). Getrennt sind sie durch den

Nil, der vom westlichen Ozean kommend den

ganzen Erdteil west-Sstlich durchzieht. Das

sieht so aus, als ob derAutor sich die Gebiete

als zwei Rechtecke vorgestellt hat; wir begreifen,

warum der Nil Grenze zwischen Asien und Li-

byen heisst. Der Autor gewinnt dadurch auf

alien Seiten gradlinige Wassergrenzen. Libyen

nun wird durch Tritonsee und -fluB in eine

Ubereinstimmung zwischen Herodot und Skylax, 30 Ost- und eine Westhalfte zerlegt (168—190.

Nehmen wir jene zuerst. Auf H. weist die Form
der Schilderung der Einzelvolker (s. § 8): ganz

knapp der Name des Volkes, die Ausdehnung

des Landes an der Kiiste, Aufzahlung der Stadte,

Hafen, Inseln (s. u.), Produkte des Landes und

rdjwor seiner Bewohner. Dabei finden sich die

bekannten Berufungen auf die sxtx&>Qioi
7
was

an sich nichts besagt. Aber nicht nur ist der

Ausdruck der Skepsis in dieser Partie unge-

I9l—196). Das ist die Zone, die II 32 den

Gesamtnamen der oixoviiivr} erhalt, der hier

fehlt (dafiir I8l in. ol naQa&aXdvoioi), Sie zieht

sich von Agypten bis zu den SxijXai und dem
westlichen Ozean. Hinter dieser Zone Ziehen

sich ebenfalls durch den ganzen Erdteil (das

wird verdunkelt durch die Disposition, die be-

sonders auf den Gegensatz von Osten und We-

sten innerhalb der bewohnten Zone aufgebaut

wohnlich haufig; es sind auch die Gewahrs- 40 ist, wird aber durch c. 1 81 naQatsivovoa— oxr)U.g,

manner nicht etwa die Kyrenaeer, sondern auBer

Libyern die Karthager (c. 195. 196), auf die,

wie es scheint, die Beschreibung Westlibyens

mit seinen Schrecknissen und Wunderviilkern

{hier ist das Zusammentreffen c. 191 o* Aischyl.

bei Strab. I 2, 35 zu beachten) zuruckgeht.

Herodot war nicht in Karthago, kannte auch

Hannos Bericht nicht, der hier zum Teil zu

Grunde liegt (s. u.). Man mag damit verbinden,

185 drfxet-xovxlcov. gesichert) drei weitere Zonen:

if faiQithfyg AifivT), 6<pQvrj ipdfxpov (c. 181), f}

iQrjfiT) (als besondere Zone gesichert durch 181

layaxoi TiQog xfjg kq-qfiov und 185 ex.). DaB
diese Zonen den ganzen Erdteil durchzogen,

wird der Autor aus Hanno geschlossen haben, der

c. 7 oberhalb der Aiglzat die yn fojetcbfojg nennt

(zu den hier wohnenden Afflioneg TgtoyXoSvxai,

die schneller sind als Pferde, s. Herod. IV 183),

dafi die Oasenzone statt von Memphis von 50 dann sudhch der Atglxat die wow; dann welter

Tbeben ausgeht (c. 181). Die Interpreten be-

tonen den geographischen Fehler; aber H. hat

seine Erkundigungen in Theben eingezogen.

Die ost-westliche Richtung der ganzen Schilde-

rung pafit fiir ihn. Ebenso die Korrektur

<Stein) oder besser Rationalisierung epischer

Angaben: c. 177 fiber die Lotophagen und den

Lotos; c. 189 fiber die alyig. ttberhaupt ist fiir

den allgemeinen Abschnitt 186—190 die Her

siidlich die Ai&'wmeg. Wenn diese ganze Strei-

fenteilung, wie z. B. Ma can vermutet, uber-

haupt aus der <pvoig Westlibyens abgeleitet ist

(was freilich wegen II 32f. recht unsicher ist),

so wiirde das mit absoluter Deutlichkeit fur H.

sprechen. Die otxovpfat] und die 6<pQi>t} ydupov

werden von Osten nach Westen behandelt. Da-

bei ist auffallig, daft die Oasen (xoXtovol aXos

sagt Herodot. Vaatg kennt er nur als Eigen-

leitung heUenischer Dinge von den Barbaren 60 namen III 26, ebenso H. frg. 267 TTaotg) sich

charakteristisch: 188 aontg und xQdvog aus

Agypten; 189 ioiH)s und aiyig der Palladia aus

Libyen (wo die Etymologie zu beachten ist). Die

gleiche Herleitung der oXoXvy^i macht den Ein-

drnck einer der bekannten Zntaten Herodots.

Duichgangig ist die vergleichende Betrachtung

angewendet: c 172. 190, 195. 198; entscheidend

meines Erachtens 192 der Vergleich der liby-

in absolut regehnaBigen Abstanden von je 10

Tagereiseri folgen. Herodot zahlt funf solcher

Oasen auf: 'Awubvtot (181), Afyihx (182), Ta-

edfiartes (183), 'AxdQavxeg (184), 'Axhivree (184).

Mehr Namen hat er nicht. Aber er betont aus-

drficklicb (185 in.), dafi sich bis ?« den 'H&a-

xttai axi}Xai (d. h. bis zu dem Meridian, auf dem
die oxijXm liegen) bit 6£x<l jfttyiw ftou solche
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Hiigel xal av&ownoi ottteovreg finden. Aus der
•fyQitbdijs nennt der Autor nur ein Volk, die
ragafiavree (c. 174); und zwar von der Kiiste
aus. Sie wohnen x&v Naoafitovoiv xaTimeo&e.
Solches gelegentliche Eingehen auf das Hinter-
land ist uns bei H.s Beschreibung der Pontos-
kiiste begegnet. Es kann also vorkommen, daB
eine Gegend zweimal genannt wird (so Avyda
c. 172. 182). Dadurch aber werden — und das
ist die Absicht — Beziehungen zwischen den
Zonen hergestellt, die ohne weiteres an die sud-
nordlichen Linien in Asien (Persis—Kolchis,
Mykoi—Araxes, Soloi—Sinope) erinnern. Av-
yda liegt oberhalb der Nasamonen; die Faod-
/mvrsg in der $r}ot<bdr}g ebenfall&. Die Linie
schneidet also die drei Zonen: Nasamonen {oixov-
fxsvrj) — Garamanten (-&r}Qi68r]g) — Augila
(yrdppos). Eine andere Linie, die diesen offen-
bar parallel ist, gent avvxo{i(bxaxov von den anderen
Garamanten der oqpQvrj tpd/nfiov zu den Loto-
phagen an der Kiiste (c. 183). Die Lange des
Weges, der wieder durch drei Zonen fuhrt, be-
tragt 30 Tage. Ganz offenbar sind das zehn fur
jede Zone, d. h. die ost-westlichen rechteekigen
Streifen werden durch nord-siidliche Linien in
Quadrate von zehn Tagemarschen Seitenliinge
zerlegt. Das ist das Kartennetz, in das die
Einzelvolker eingetragen sind. DaB es so gut
wie rein konstruktiv ist, braucht nicht weiter
gesagt zu werden, sollte aber von den Herod ot-

interpreten berucksichtigt werden.
Der Eartograph, dem Herodot dieses Schema

verdankt, ist H.- das beweist zu allem Bis-
herigen auch noch die tbereinstimmung mit
Skylax. Dafi beide der gleichen Quelle folgen,
zeigt zunachst die Aufzahlung der Volker. Ich
stelle nebeneinander:

Skylax

:

"A&UQfiaxiSat (107)

MaQftagidai (108)

KvQrjvT]

BdQHTj

Tavx^iQa

Herodot

:

'ASvenaxidat (168)

rdiyafifiat (169)

Aa§voxai vtieq Kvatfvrjg

(170)

Avozloat vnsq Bdgxqg
(171)

(BdxaXsg xaxa Tavjceiga

im Binnenlande der

Avo%ioai)

EveonegidESjiNodaeAvozt- 'Eoxsgtdsg tzoXi; xai
oat ans Meer reichen hfirjv

Naaaftmveg (172) NaaafioJvsg

[ WvXXot XOVTCOV xqv ^cu-

qr\v exov(fl Naoapcdveg

(173)3

[Taqd^iavxtg xaxviiEQ'&e

xovxcav iv xrn jhjotaydet xal

(174)]

Mdxai (175) mit Klwy Mdxai (109)
noxa/nog (Kivvy) xdAtg eorjftog

•

Kiwxp noxafios)

rivSaves (176) und
auf einer axxij naoirovaa . , ,n ™
ie mfoxov roixlyv to* Ao>xo<pa?ot (110)

!*&$. Atojoipdyoi

Herodot

:

Skylax

:

TQtxmvlg Uftvr}, nm den Toizowlg • neoioixovotv
nigig otxeovai Md%kvsg bh avxrjv Aifivsg f
und Avahg (178. 180) ndvxsg e&vog

fteaoyeta (181—185) ~~

aooxfjosg Aifiveg Md^veg Kaoyn&av (111)
(191)

Zavrjxsg

™ rvfpavxeg

£?&> xmv 2xyte(ov (196) fieza TigaxXsc'ovg otrjXag

sis xa e£a> jiXeovxi (112)

Die Unterschiede zwischen beiden Autoren er-
klaren sich einfach genug. Es fehlt bei Skylax
alles, was in der fteooysia sitzt; das ist selbstver-
standlich. Er nennt ferner an Stelle der drei
Stamme, die von den 'AdvQfj,axi&at bis Eveojie-
Qtdeg sitzen, die Ma^aqibai. Ob das ein Ge-

20samtname ist, mag dahingesteUt bleiben. Der
wirkliche Unterschied besteht nicht in dieser
Namensverschiedenhelt, sondern darin, dafi fiir

Skylax die libyschen Stiimme Nebensache, die
griechischen und phonizischen Kiistenplatze
Hauptsache sind. Denn statt der drei west-
libyschen Stamme nennt er das Kiistengebiet
der Karthager. Kleinigkeiten sind, dafi er nur
die Lotophagen nennt, nicht die rtvddveg, weil
jene die Kiiste haben (vgl. auch Herod, c. 183!);

30 dafi er die Volker auslaBt, die zu seiner Zeit
nicht mehr existieren (Wvttot). Das Verhaltnis
beiderAutoren zueinander und zu der gemein-
samen Quelle zeigt sich am deutlichsten in dem
Kiistenstrich von den Adyrmachiden bis Euhe-
sperides. Die griechischen Hauptstadte, die Sky-
lax nennt {Kvqy(vv} Bdgxr} TavyeiQa 'Majt^Qldss)

kommen alle bei Herodot vor; aber nicht an sich,

sondern urn die Lage der libyschen Stamme
zu bestimmen. Das entspricht Herodots Pro-

40 gramm — otxeovoi Sk xaxa xdbe Aifiveg. Aber e&
ist doch sehr auffallig, wie er sich hier auf
eine Kustenbeschreibung bezieht, die er selbst
nicht gegeben hat. Uberall in dem Abschnitt
tiber Libyen finden sich Hinweise, denen die
Beziehung fehlt: auf kyrenaeische Kolonien (170),
auf die vofiot Kvgtjvaicov (170 ex.), ohne daB
Kyrene nach dieser Richtung hin vorher be-

handelt ware. Der Nachtrag 198—199 iiber die

tpvcig x^Qils macht die Sache nur noch auf-

SOfalliger. Die Losung ist natiirlich die, dafi

Herodots geographische Vorlage, d. h. H. die
Kiiste zuerst beschrieben hatte, danach die erste
Zone, die olxovfiivi]. So erklaren sich die Be-
ziehungen. Herodot hat an Stelle der Kiisten-

beschreibung das historische Faktum des Perser-
zuges gesetzt; eT hat aber die Beschreibung der
Libyer in der Kustenzone und der fteooyeta

ziemlich unverandert iibernommen und aufier-

lich in den historischen Zusammenhang ein-

60gefugt. So entsteht der merkwurdige Zustand,
dafi in einer Beschreibung Libyens Karthago
iiberhaupt nicht erwahnt wird (dafi H. es aus-

fuhrlich behandelt hat, zeigen die Ubereinstim-
mungen der Fragmente mit Skyl. 111). DaB
Herodot sich der Seltsamkeit dieser Partie be-

wu6t gewesen ist, dlirfen wir annehmen. Ich
glaube, daB wir hier einmal wirklich mit der
Unfertigkeit seines Werkes zu leehnen haben.

XLOKabalUB

Hatte «r nun spater den eigentlichen Aifiv-

xd$\ Xoyog gestrichen? Schwerlich, Ich glaube

eher> daB er etwas hinzugefugt hatte. e. 167

wird eine Flotte erwahnt, die absolut kerne Rolle

spielt (vgl. c. 203!). Hatte Herodot die Absicht,

wie er es beim Xeixeszuge getan hat, die geo-

graphische Schilderung des Landes so zu geben,

dafi er sie an den Marsch der Flotte einerseits,

des Landheeres andrerseits ankniipfte? er hatte

dann wohl einen Ubergang gefunden, auch den

von der Flotte nicht beriihrten Teil der Kiiste

d. h. die karthagische Machtsphare einzuflechten.

Wie die Sache jetzt liegt, werden wir H.s

Behandlung aus den sich erganzenden Darstel-

lungen des Skylax und Herodot aufbauen und

dabei Rucksicht darauf nehmen, daB Herodot

Herodot. 168. 169:

. . . Alfiveg ' ait AiyimxQV aQs'dfisvoi jzq&zoi Advp-

juaxidat Ai§voiv . . .

xvvxwv 6e lxovxm rdiydfifiai . . . (J-e%Qt *A(pQodt-

atddog vtjaov.

iv 8e riot fisxa^v x^Q031 zo^TC°l

% re niaxm vfjaog inixeixcu, xyv Zxuoav oi Kvqi}-

vaToi.

xai iv ztot rjneiQCOt MevdXaog Xtpr[v iori

xal *A£tQt$ xi\v oi Kvoyvatoi otxeov

xai to aiX<pior agx£Tat ^° tovxov. jrap^w 5e dno

JJXarstjg vqoov fiixQ1 toC ^otiaxog xf\g 'Zvqxmg

to aiX<ptov.

auch hier der Vorlage selbgtandiger gegenuber-

steht als Skylax. lEinige Kleinigkeiten: die

Stadt ffieoneoldsg Herod. IV 171. 198 wird bei

H. frg. 301 und Skyl. 108 mit der den Dichter-

erzahlungen gelaufigen Form ^amgidsg genannt.

Vgl. Eratosth.-Apollod, bei Strab VII 3, 6. Sky-

lax 110 erwahnt am Tritoirsee das Heiligtum

der A&rjva TQircovlg. Herodot. c. 178 laBt es

aus, setzt aber 180. 188 die Erwahnung voraus.

10 Er kiirzt iiberhaupt.] Freilich doch nicht so

selbstandig wie sonst wohl, was begreiflich, da

er selten geographische Stiicke so ganz geogra-

phisch gelassen hat, statt sie irgendwie in histo-

rische Erzahlung umzusetzen. So finden wir

hier vielfach wortliche Ubereinstimmungen; z. B.

in der Beschreibung der 'AbvQfmx'ibai

Skylax 107-108:

aQXsrat f} Atfivr} and xov Kavomixov ozoftaxog.

ASvQfiaxidat {ng&zov suppl. Mueller) tdrog

AtfivQiV ....

MevsXaog (sc Xtfi^v) . . IIstQag . . XsQQOvrjCot
sAp-

Xidos XifiTJv — xavxa xijg KvQrjvaiwv x^QaS eoxi.

h Ss twi pec/cot JIstgavTog xai Xsoaovrjoov

slat vrjooi 'Arjdcwia xal IlXaxslai

EVtevfev agxetai to oiXyiov <pv£o&ac yfvjys'

siaQtjxet Sk and Xsooovrjoov dia Tijg (isooyElag

fl£%Ql 'EGJlEQl&GiV

*A<pQodtotag vfjaog.

Dafi hier nicht an Interpolation aus HeTodot zu

denken ist, sondern beide Autoren die gleiche

Vorlage mit einzelnen Veranderungen wieder-

Herodot. 177:

Acoxotpdyot, oi xbv xciqjiov (iovvov zov Xojtov tqoj-

yovxeg £cbovot (I)

6 8e xov Xoixov xaQxdg ioxi fieyadog ogov xb xf
(
g

o%ivov (DI)

ylvxvxTjxa (is xov <poLvtxog rcot xaqnSn nooosi-

xsXog (in)

noiavvxai 6s ix xov xaonov xomov ot Acoxotpdyoi

xai otvov (IV)

§ 17. Nicht naher bestimmbar sind die frg. 50

329 (aus 'Aola); frg. 330 EUXyeta x6h$; Cramer

Anecd. Ox. I 287, 28 fUfiexQiatai, wo die Worte

des H. durch das Herodotzitat IV 86 mit ausge-

fallenem Autornamen verdrangt sind.

§ 18. Das zweite Werk des H. ist von den

Spateren in vier Biicher zerlegt. Form und In-

halt ergiebt sich aus dem am haufigsten ge-

brauchten Titel T e v e a a o y i a i (§ 3). Wie die

JJeolodog ri}g an Stelle epischer Periegesen tritt,

so "erobert sich in den rev£a?.oyiai die wissen- 60

schaftliche Prosa das Gebiet der ,Geschichte'.

Prosadarstellungen ersetzen die inhaltUch glei-

chen ,Hesiodischen' Epen (Stahl Jahrb. CUH
369ff.; nur sehr teilweise richtig Seeck Ent-

wickl. der antiken Geschichtschr., Berlin 1898,

18ff.). Eb mag dahingesteUt bleiben, ob es

pro&aische Umstetzungen des Epos echon im

saec VI gegeben hat, wie v. Wilamowitz

geben, und dafi Skylax der treuere Zeuge ist,

ist klar. Ebenso etwa in der Schilderung der

Lotophagen.

Skylax 110:

Beschreibung der Insel Boaxetcov. iv §s zyt vrjowi

yivexai Xoitog, ov io&tovoi, xai stsqos, if ov

otvov Ttotovatv (=: I. IV).

o 8k xov Xaixov xaoTios ioxi x&i peysfet oaov /it-

ftaixvXov (= II)

Weitere Beschreibung des Voltes und der Insel.

Phil. Unters. XVIII 107, S.-Ber. Ak. Berl. 1909,

823 fiir mbglich halt. Wenn ja, so haben sie

fiir die literarische Entwieklung so wenig Be-

deutung wie die nachweisbar vorhandenen schrift-

lichen Relationen von Seefahrern, die vor der

Ihoiobog liegen. Die Fortschrittslinie lauft auch

hier ohne Beriihrung der rein praktischen

Zwecken dienenden, utiliterarischenAufzeichnungen

von dem wissenschaftlichen Epos zu den altesten

wissensehaftlichen Prosabiiehern, von Hesiod zu

den ionischen Philosophen. Den "EXXrjvsg d. h.

den epischen Dichtern gegeniiber fuhlt sich H.

als einer, der Neues bringt, und spricht das mit

stolzen Worten in dem glueklieherweise erhal-

tenen Prooimion aus (frg. 332): rdbt yodyat,

a>g fiot boxsi aXt}&£a elvat • oi yog *EXXiqvG>v Xoyot

TioXXoi J€ xai yeXoioi xai ipol <paivovxai (xa?)

eloiv. Sie erinnern nicht znfallig an die Verse

des Xenophanes noXla feolg dve&yxav X}/*ijqo€
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?2otod<te re xrX.; und aie klingen nach r in der Beispiel muB* geniigen. Denn wieweit diese epo-
Formulierung, die Thukydides seinen kritischen nymen Stammbaume bei H. schon vorhanden
Grundsatzen gegeben hat, die Gesehehnisse zu waren, ist uns in den Einzelheiten nicht be-
erzahlen ovx ex tov 7taQa,rvX6vrog aw&avopsvog kannt; erst eine Aufarbeitung der gesamten

n9Q°%\
efi01 ld6xth dXX> oIs T£ ait^ na^v *rL Daten dtirfte hier die Stadien der Entwicklung

(I 22, 2), TOn Hesiod an erkennen lassen.
Trotz des scharf polemischen Tones, der Uns geniigt das Faktum; und wichtiger ist

einen ncuen Geist, eine neue Etappe in dem die sich aus der allgemeinen Entwicklung ergebende
Verhaltnis zur Vergangenheit des eigenen Volkes Tatsache, daB damit die iilteste griechische
ankiindigt, ist abei auch hier unverkennbar, daS 10 Geschichte beschrankt war auf die Zeit bis zu
H. nur eine Entwicklung foitsetzt, die bereits den Helden von Troia und etwa noch ihren Soh-
im Epos selbst begonnen hat Das eine wiehtige nen. Hesiods Theogonie und Frauenkatalog, ,in
Gharakteristikum der iilteren Prosaliteratur, die gewissem Sinne der erste Versuch einer Welt-

geschichte' (v. Wilamowitz Die giieeh. Lit.

19), betschranken sich auf diese Zeit, konuen
garnicht anders: fteojv yivog—Ztfva—dv&gwaayv

systematische Sammlung und Ordnung des Mate-
rials, ist schon alter. Hesiod hat die auBeie

yivog = yvvaix&v tpvlov. Die Genealogen saec. V
bieten nichts anderes. Der letzte SprCfiling dieser

Form dieser Materialsammlung gefunden: den
Stammbaum, der von der Erschaffung der Welt
und der Regierung des Uranos herabfiihrt his

zu den Helden von Troia und ihren Sohnen. ganzen Literatur, die Bibliothekf beginnt mit
Im Leben selbst lauft der Stammbaum von der 20 Ovgavog und schlieBt mit TrjXiyovog und dem
Gegenwart zuruck in die Vergangenheit, soweit Tode des Odysseus. Ich will nicht wiederholen,
die Erinnerung reicht: 6 heiva rov deiva u. s. f. was E. Meyer Forsch. I 185H.; Gesch. d. A. II
So zfihlt Herodot VII 204 die Ahnen des Leo- § IS. uber die grofle Kluft in der Tradition
nidas, von ihm selbst beginnend bis herauf zu der griechischen Geschichte gesagt hat. Will
Herakles, dem Stammvater der dorischenKonige: auch nicht weiter betoneu, dafi die Zeugnisse,
so heifit es von H. selbst yeverjloy^aavn xal soweit sie auf die FeveaXoylai gehen, H. als das
avadrjoavzi xr\v utargtrjv kg mxaMxarov $eov erscheinen lassen, was schon Platon fiv&oyg&yog
(Herod. II 143). Auch im Epos war das ut- nennt (Hermog. n. id. II 12, 6 /nv&ovg ra sidvza
spriinglich nicht anders. Auch hier ist die a/edov xal rooavzrjv two. tazogtav ovyygaxpdfievog,
,Gegenwart' gegeben, d. h, deT Inhalt des Hel- 30 Aelian. nat. an. IX 23 /iv&mv a^aiW aw&i-
denepos selbst, die Geschiehten von den zwei njs)', daB eigentlich schon das Zitat als 7Z@a>-
oder drei Generation en, die Hesiod eben um des oXoyia (Harpokr. s. &8eXq>i£ew) entscheidend ist.

Homerischen Epos willen so unorganisch in die Die Entwicklung selbst schlieBt vollig aus, dafi
Reihe seiner yevr) ftegdncov av&gcoxcov einge- H. die eigene Zeit in den Fevealoyiai behandelt
schoben hat: dvSgtov tjqcocov &eiov ysvog . . xal hatte. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dafi
rovg fiiv ^6hfA.6g re xaxog xal q>vkomg aivfy rovg
fikv vq>' mzajivXfot @tjP*)i . . . wleos paqvauivovg
. . . rovg Se xal h vrjeoaiv . . eg Tgoirjv ayaytbv
xzX, (Erga 159ff.). Ilsgl yovewv xal xgoyvvmv

er nicht auch einmal einen Stammbaum bis auf
die Gegenwart herabgefiihrt hatte, wie spater

Pherekydes (Marcellin. v. Thuk. 3) den der Phila-
iden. Nachweisbar ist auch das nicht und fur

to>v dg "Ikiov orgatcvoauEvcov schreibt noch 40 den Ionier weniger wahrscheinlich, als fur den
Damastes (vgl. Polos FEveaXoyia rcov em "IXtov

czgaxEvoavzayv 'EXX^vcov), Um Troia waren die

IJaveXXTjveg vereinigt; von Troia muBte der Ver-
such, die

,
griechische Geschichte* darzustellen,

ausgehen. Das Epos selbst gab die Vorfahren

mit Athen in Beziehungen stehenden Pherekydes.
Aus Herod, VI 55 ort de iovrsg Aiyvnrtoi —
etQTjrat mochte man sogar direkt schlieBen, daft

H. die Konige von Sparta nieht weiter als bis

zur Ruckkehr der Herakliden in die Peloponnes
auf ein paar Generationen zuruck. Am Anfang verfolgt hat. Es ist an sich moglich, dafl die

standee die Gotter, die Vater der dioyeveig §aai- Ableitung und Folge der lydischen Konigsge-
Xrjeg. Die Verbindung geben at ywaixeg, Sooai agi- schlechter Herod. I 7 aus H, stammt; denn hier
ozrjOiv aloxoi eoav tj6e dvyargsg (Od. XI 225f.). werden die "EXXyveg citiert; die Ankniipfung an
Aus diesen Daten konstruiert der wissensehaft- 50 Herakles und die Umnennungen des Volkes
Hche Dichter in die Vorzeit zuriickgehend seine weisen auf eine genealogische Quelle; und wir
Stammbaume; und sein Hauptmittel ist eines,

das im Grunde mehr geographisch als historisch

ist. Er schafft— und fiillt damit den Zwischen-
raum zwischen den Anfangen der Welt und dem
Kriege um Troia aus — Eponyme der Stamme,
die jene fjgcoeg im Epos fuhren, und derer, die

er sonst in Hellas kennt. Das geographische
GroBenverhaltnis setzt sich bei den Eponymen

kennen aus H,s letztem Buche Fragmente,- die

auf Kleinasien weisen. Aber ebenso moglich
ist hier als Quelle auch die IJegwdog. In diese

wiirde sicher die Einlage iiber Pheidon Herod.
VI 127 gehoren, die Lehmann-Haupt
Klio II 336 auf H. zuruckfiihrt — wenn sie

uberhaupt eine schriftliche Quelle hatte, was
nicht der Fall ist. In die Jlegtobog gehort, was

um in das von Vater und Sohn: Phokos nennt 60 H. an historisehem Material in unserem Sinne
die Phoker; sein Sohn Krisos die Stadt Erisa.
Es ist nur konsequent, wenn H. diese Eponyme
auch in der JJegiobog (frg. 84—86) nennt. ~Ao-
xQog ist Sohn des Physkos (frg. 342), von dem
die Lokrer fruher 4>voxot hiefien. Er ist Sohn
des 'Afi(ptxTv<ov, des Eponymen der grofien Ver-
einigTing der mittelgriechischen Staaten. Lo-
kroa' Sohn nennt wieder die Stadt Opus usf. Ein

gegeben hat; daB man auch hier seinen Umfang
nicht uberschatzen darf, ist oben gesagt. ^ .

Diese Beschiankung auf die Sagenzeit ist in

gleieher Weise bedingt durch die Ankniipfung

an das genealogische Epos wie durch den Mangel
an Quellen fur die nachepische Zeit; denn Be-

nutzung von avayga<pal und lokaler Tradition

ist fur die reveaioyku ganz abzuweisen, wurde

a/a/ neKaiaios ixeK.auuus

auch eine Darstellung dieser Zeit damals noch auch der anderen Stromungen, die, soweit wir

nicht ermSgdiclit haben. Trotzdem sind die sehen, mit Ausnahme vielleicht der Lokalchronik,

reveaXoyiat wirklich ein historisehes Buch als alle direkt oder indirekt ihren Ausgang von H.

erzablende Zusammenfassung dessen, was ge- nehmen, wild unmoglich gemacht durch den

wesen ist, im Gegensatz zu der deskriptiven Ieider immer noch iiblichen Terminus ,Logo-

Zusammenfassung des Wissens von dem, was graphen
1

und die Bezeichnung des H. als ,des

ist, in der Ilsgtodog. H. ist wirklich ,der Be- bedeutendsten der Logogiapben.* Die Dar-

grunder der Geschichtsschreibung bei den Griechen' stellung z. B. bei C h r i s t - S c h m i d Ge-

<E. Meyer G. d. A. II § 465, demgegenuber schichte der Grieehen Lit. 5 I 1908, 424ff.,

bedeutet die Darstellung I2 § 130ff., bes. § 133 10 in der in friedlichem Vereine H., Skylax(!)
?

einen Kuckschritt). Ich habe Klio IX 96ff. ge- Akusilaos, Charon und audcre Horographen,

zeigt, wie die Linie der groBen Geschichts- Xanthos, Pherekydes, Hellanikos usw. als eine

sehreibung im vsaec. V von Hekataios iiber Hero- Gruppe dem Herodot voraufgehen, ist eine ver-

dot zu Thukydides lauft. Herodot schlieBt an schlechterte Wiedergabe von Dionys. Hal. de

H.. wie Thukydides an Herodot. Wahrend der Thue. 5. Verschlechtert, weil die rein stil-

letztere in den rein periegetischen Teilen seines kritische Trennung Herodots von den tibrigen

Werkes weder als Darsteller noch als Wissen- Autoren saec. V vermischt ist mit der sachlichen

schaftler iiber die IJeQiodog anders als in EinzeL Ungeheuerlichkeit, die dem C reuzerschen Ge-

heiten hinauskommt, vieHach aber in diesen brauch von Xoyojzowg-Xoyoygatpog anhaftet. Sie

Teilen hinter H. zuruckbleibt, von dem er jeden- 20 zu widerlegen erscheint zwecklos. Es genuge,

falls in starkstem Mafie abhangig ist, tritt sein zu konstatieren, daB die Entwicklung der Histo-

Werk als Geschichtswerk und als Ganzes durch- rjographie nicht in einer Linie sich vollzieht,

aus neben H. und schreitet iiber ihn hinaus fort. sondern daB formell und inhaltlich voneinander

Er knupft hier an H. und steht doch im Gegen- und von der Hauptlinie geschieden eine Reihe

satz zu ihm: der Konflikt zwischen Asien und anderer Linien laufen: die direkt an H. ankupfen-

Europa ist fur die alte Zeit in H.s reveaXoyiai den der Genealogie (Mythographie) und Ethno-

dargestellt; ob schon unter diesem Gesichts- graphie, die (im Gegensatz zur panhellenischen

winkel, ist kaum fraglich. Herodot lafit deshalb Historiographie entstandene) Horographie, die

diese ganze Zeit beiseite (I 1—5. VI 55): zbv de (auf der panhellenischen Historiographie erwach-

olda avrbg ngajrov vTidgtavza adixcov egycov eg $0 sene) Chronographie ; vgl. Klio a. O. 83ff.

rovg "EXXrjvag, tovrov or)fir)vag nQofirjoopai eg § 19. Inwieweit der Gedanke, geschichtliche

to ngooca rov koyov. Dem entspricht VII 19ff. Vorgange von Bedeutung vor der Vergessenheit

das zweite Prooimion, das Thukydides wieder- zu schiitzen, sich bereits in H.s neglobog geltend

aufnimmt, der nun -?uerst den axofji Xeyopeva machte, vermogen wir nicht zu sagen. War er

den selbstdurchlebten Zeitraum gegenuberstellt vorhanden — und das ist nicht unwahrscheinlich

und statt dessen, was geschehen ist, daTstellt, — so wiirde Herodots Bedeutung damit sowenig

was in der Gegenwart geschieht. Parallel mit gemindert werden, wie die von H.s reveaXoylai

dieser Anderung des Stoffes, die qualitativer dadurch, daB der Gedanke der Kritik an der

Art ist, weil die Quellen verschiedener Art sind epischen tTberlieferuug auch nicht zuerst in ihnen

(Xoyoi "MXtfvayv — ixvv\fir\ av&gcoxov — olg re 40 auftritt, Idftev ipevbsa
^

xoXXh Myeiv erjpoimv

avrbg Tzagrjy xal xaga rwv aXXoiv, soweit sie ofxom, i'^ufv b\ eh? eMlcofiev, dkijd-ia yrjgvoao&ai

nagovreg roXg egyotg exdaroig waren) geht eine sagen die Musen Hesiods (Theog. 26ff.). Das

Anderung in der Stellung des Schriftstellers zum programmatische Wort, das auf das Sprichwort

Stoff, die sich deutiich in den Prooimien aus- stoXXa ipevbovrat aoibaL anspielt, richtet sich

spricht. H. tritt einem beTeits literarisch ge- sicherlich ebenso gegen das ionische Epos, wie

formten Stoff als Kritiker gegeniiber; er will sich H.s Prooimion rdde ygdfpco &$ jtol doxel

ihn darstellen, wie er ihm wahr zu sein scheint. a'/.r)&m ehai xrX. gegen die genealogische Epik

Herodot schreibt, um die Erinnerung an egya in erster Linie richtet. Die Hauptaufgabe der

peydXa, insbesondere aber die an den groBen letzteren ist deshalb doch nicht Kritik, sondern

Kampf zwischen Asien und Europa in der Gene- 50 Sammlung und Systematisierung gewesen. Die

ration vor ihm, den noch niemand literarisch entschieden kritische Haltung, die H. dem epi-

fixiert hatte, der drohenden Vergessenheit zu schen Stoffe gegeniiber einnimmt, der Versuch,

entreiBen. Thukydides scharft diesen Gedanken den er macht, die epischen Erzahlungen von den

durch die Betonung der historischen Wr
ahrheit, wunderbaren und naturwidrigen Bestandteilen

die nur bei der Fixierung zeitgenossischer Er- zu befreien und durch Aufzeigung des Xoyog

eignisse zu erreichen ist, und fiigt das letzte dxcog (frg. 346) in jedem Einzeifall den wahren

Motiv hinzu, mit dem ein wissenschaftlicher geschichtlichen Verlauf aus ihnen herauszudestil-

Historiker seiner Aufgabe gegeniiber treten kann, lieren, ist vielmehr beeinflufit von der philo-

daB die so gestaltete Geschichte Lehrmeisterin sophisehen Bewegung, die im saec. VI uberall

sein kann fur das Leben (I 22, 4. II 48, 3). 60 das eigene Denken, die Vernunft, an Stelle der

Praktiseh wirksam war freilich dieser Gedanke Tradition setzte (vgl. E. Meyer Gesch. d. A.

schon bei H. gewesen (Herodot V 36). Spatere II § 5; daB C ob et a. O. 4f. und Sittl Gr.

find en nur noch den kindischen Gedanken einer Lir.-Gesch. I 349 den Rationalismus der Frag-

moralischen Wirkung der Historie. raente als Beweis fiir Unechtheit der rsveaXoyiai

Diese klare Hauptlinie der griechischen ansahen, ist eine Verirrung, die sofort zuriick-

Historiographie, der groBen panhellenischen Ge- gewiesen wurde: Lip si us 17. Diels 436L).

scbichtschreibung, die im Verlaufe saec. V zu Freilich hatte die Ratio auf dem geschichtlichen

Zeitgeschichte wird, und damit das Verstandnis Gebiet mit einer beaonderen Schwierigkeit zu
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kampfen. Die Bticher IIsqI *pvow>s konnten von historischen tlberlieferung erkennen und das

der traditionellen Kosmogonie einfach absehen; Epos benutzen konnte, wie es Thukydides that

die Theologie muBte sich polemisch mit den oder wie wit es heute thun; der vergleichenden.

epiechen Erzahlungen von den Gottern aus- Methode musste die subjektive vorausgehen.

einandersetzen, konnte aber dafiir alles, was Die Bedeutung von H.s Schritt bemiflt sich

Homer und Hesiod von ihnen erzahlten, ein- also auch nicht danach, dafi sein Werk eine

fach verwerfen und im besten Falle einen Reihe ahnlicher Behandlungen des Epos erzeugt

allegorischen Sinn in der Vielheit der Home- hat, sondern danach, daB es der Ausgangspunkt

rischen Gotterwelt finden. H. steht unter den geworden ist fiir die Hauptlinie der griechischen

gleichen Einfliissen wie der alteste allegorische 10 Historiographie, die von der Kritik der Tradi-

Hom«rerkIarer Theagenes von Rhegion; aber er tion fortschritt zur Darstellung der eigenen

konnte den Heroen gegeniiber nicht mit der Zeit, bei der man vermied, was H. an der epi-

gleichen Entschiedenheit vorgehen — oder er schen Tradition auszusetzen gehabt hatte.

hatte die geschichtliche Qualitat des epiechen Es ist von D i e 1 s 436 erkannt worden, daB

Stoffes iiherhaupt leugnen miissen. Zu diesem die Berufung auf cinheimische d. h. barbarische

Schritte aber war es damals noch zu friih; erst Tradition, auf die cjiixwqioi, eine Eigenheit nicht

Thukydides und die sophistische Kritik konnten etwa nur der JJeQiobog gewesen ist, sondern

es wagen, die Geschichtlichkeit des Epos zwar auch der FeveaXoylai. Er hat den Hinweis darauf

nicht ganz zu bestreiten — das haben auch sie in den Worten des Prooimions ol yag "EUrjvcov

nicht getan — wohl aber auf die Geschichts- 20 Xoyot izoXXoi re xai yeXoiot xxX. gefunden und

erzahlung nach dem Epos zu verzichten und an diese Berufungen zutreffend bezeichnet als ,An-

ihre Stelle die Zustand- und Kulturschilderung fiinge einer kritischen Methode auf geogra-

der Vorzeit zu setzen. H. ist durch den Ein- phische und historisehe Forschung angewandt'.

fluB der Naturwissenschaft auf den Weg der Es scheint sogar, als ob die barbarische Tradi-

r,ationalistivschen — ,halbhistorischen' sagt tion in dem historischen Werke eine weit be-

Gomperz — Einzelbehandlung gedrangt wor- deutendere Rolle gespielt hat, als in dem geo-

den: der Kerberos ist nicht der Hollenhund, graphischen. Nicht nur gehort das einzige

sondern eine giftige Schlange (frg. 34(3); Geryo- Fragment, das solche Berufung zeigt (358 —
nes hat nicht auf einer Insel im fernsten Westen Herodian, 77. pov. l££. 8, 1), hierher; auch bei

gewohnt, sondern auf dem Festlande bei Am- 30 Herodot erscheinen die Xoywt Ilegoioiv, <Poivl-

brakia, und die Kinder hat Herakles von hier xoir, Aiyvnxloiv vor allem in Partien, in denen

geholt; ,auch dies kein tpavXov a$Xov ' (frg. 349)

;

die griechisehe Sage (zitiert als oi "EXXyves)

Aigyptos hatte keine 50, sondern nicht einmal korrigiert wird; und zwar gewiB nicht zuerst

20 Sohne (frg. 357; vgl. v. Wilamowitz Phil. von Herodot: so I 1—5. II 54. 113ff. 118f. 182.

Unters. 194); die gottlichen Jungfrauensbhne sind Das ist auch ganz natiirlich: in der IleQiodog

unglaublich; Madchenraub und Verfiihrung tre- treten lazooltj und axot} doch nur als Erganzung
ten an ihre Stelle (frg. 345; vgl. Herodot. I der oy/tg aui In den reveaXoyiat aber mufi der
1—5). Herakles zieht nicht allein gegen den Autor, sobald er miBtrauisch geworden ist gegen
Konig Augeas, sondern er wird von den Epeern die Autoritat seiner dichterischen Quellen, in

untersttttzt (frg, 348). Dieses Verfahren ist un- 40 ganz anderer Weise das Bediirfnis fiihlen, einen

befriedigend (das fibersieht B ii d i n g e r Uni- Ersatz fur diese verlorene Autoritat zu gewin*

versalhist. im Altertum 1895, 16, der deshalb nen, die eigene Meinung durch auBere Hilfs-

H. gleich zu hoch einschatzt.) Es laBt sich nicht mittel zu stiitzen. Eines von diesen ist die Ety-

einmal voll durchfiihren. Wie H. offenbar trotz mologie (Diels a. 0. 437; Neue Jahrb. 1910

allem an seinen Stammbaum geglaubt hat, so I4ff.), die teilweise in ziemlich kindlicher Weise
bleibt auch sonst Wunderbares genug bestehen: mit den eponymen Heroen wirtschaftet, ohne

so die Erfindung des Weinstockes (xvaiv avzwi zu erkennen, daB diese doch erst dichterische

arsXexog Ixme frg. 341), der sprechende Widdcr Fiktionen sind; teilweise aber in einer doch auch

des Phrixos (frg. 337; andercs bei Trope a I fur uns diskutierbaren Weise verwendet wird. So

9f.). DaB H. freilich den altesten Menschen ein 50 Herod. IV 1 89 die Ableitung der aiyig von m|(vgl.

Leben von 1000 Jahren zugeschrieben haben auch frg. 52. Harpokr. s. oodwvtd). Dabei ist

soil (frg. 365), bTauchen wir Josephus nicht zu zu beachten, daB diese Etymologie angeregt ist

glauben. Wo man die Rationalisierung spater dureh eine in die IleQioSog gehbrige Beobachtung

voll durchgefiihrt hat (z. B. Herodoros von He- uber die libysche Tracht. Ganz analog wird frg.

rakleia), da haben wir keine als Geschichtswerk 349 die Ansetzung von Erytheia bei Ambrakia

gedachten Genealogien mehr vor uns, sondern durch die Beobachtung olda de iyoj xai k xovxo

philosophische, geographische oder einfach unter- hi Evfioiov zi}v ^eiqov zavzyv xal fiovg rgiqmv-

haltende Romane. Die Genealogie als Zweig aav xa/Mara; bestatigt; wie sie uberhaupt erst

der historischen Literatur hat die Mitte saec. IV veranlaBt ist (lurch das neue Weltbild, das jen-

nicht Qberlebt. Das berechtigt uns aber nicht, wie 60 seits der Erdkiiste im Ozean keine Inseln aner-

es neuerdings mehrfach geschehen ist, die Be- kennen kann. Aber weiter erstreckt sich die

deutung des H. herabzusetzen. Jener Weg war Bedeutung der barbarischen Tradition. Doch
ein Irrweg, weil man mit der vollig subjektiven darf man auch sie nicht iiberschatzen. Es ist

rationalistischen Kritik aus dem Epos fortlau- zwar unverkennbar, daB eine Szene wie die von

fende Geschichtserzahlung nicht machen kann; Herod. II 143 geschilderte anf H. eioen unge-

aber der Irxweg musste gegangen, der Versuch heuren Eindruck machen mufite,
_
dafi sie viel-

gemacht werden, ehe man die qualitative Ver- leicht Bogar erst den psyehologiedien AnstoS
achiedenheit der dichterischen Tradition von der gegeben hat zu einer systematiscben Bearbeitung
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der .historischen' Uberiiefemngen der Griechen.
Aber eine wirklich entscheidende Wirkung haben
die ungeheuren Zeitraume, die die Agypter
aTQsxecoG <paal inlorao&ai akt te Xoyi£dftsvoi

xai aiei <bwyea<p6fievoi to ezea doch eigentlich

nur auf theologischem Gebiete. Hier zieht H.
Schlusse (und veranlafit Herodot zu dem gleichen

Verfahren), wie die, daB die Hellenen ihre

Gotter von Agypten bekommen haben (Herod.

verwirft diese Anschauung aosdrficklich. Frei-

lich frg. 47 ist nicht wortlieh erhalten; ein

Xeyovatv o. a. hatte H. erlaubt, die vulgate An-
sicht zu erwahnen, auch wenn er sie fiir falseh

hielt. Stillschweigende Korrekturen der dichte-

rischen Anschauungen fehlten auch in der

IIsQiodos nicht (so im Aifivxog Xayog, s. § 16).

Aber im ganzen wird H. hier die vulgaten An-
schauungen einfach erwahnt haben, und WideT-

II 50); daB der hellenische Herakles ein Mensch 10 spriiche gegen die FeveaXoytai mogen haufiger

ist, der nur den Namen des alten Gottes tragt

(Mittel der Homonymie); daB Pan oder Diony-

sos, die kein menschliches Leben gehabt haben,

von den "EXXrjveg deshalb so spat angesetzt sind

weil man ihre Namen erst spater kennen gelernt

hat (a^' o$ 8e ejzv&ovto xqovov, and tovtov ysvsr}-

Xoysovoi avT&v zi]v yeveoiv II 146). Es hangt
damit zusammen (vgl. z. B. II 49), daB offenbar

schon H. die tTberzeugung gewonnen hat vom

gewesen sein. Die Unechtheit der reveaXoyiat

beweisen sie natiirlich nicht, auch wenn sie nicht

nur scheinbar sind d. h. Folge der Knappheit

unserer Fragmente.

§ 20. Wenn schon die entschieden rationa-

listische Kritik H. uber die epischen Genea-
logien hinaus zu einer ,histori schen' Auffassung
der Sagenzeit fiihrt, so ist ein weiterer Schritt

nach vorwarts — wenigstens relativ; uber den
orientalischen Ursprung der hellenischen Kultur 20 absoluten Wert des Verfahrens mag man strei-

iiberhaupt, daB schon bei ihm Kadmos, Danaos,

Pelops die Rolle der Kulturbringer spielen.

Vergleichen wir aber mit einem Abschnitt wie

dem uber die Gotter (II 43ff. 142ff.) etwa den iiber

Menelaos-Helena in Agypten (II 112ff.), oder

iiber die altesten Zwistigkeiten zwischen Asien

und Europa (I }—Q), so ist der Unterschied
augenfallig. An Stelle der einschneidenden Ande-
rungen tritt die mehr oderminder starke Rationali-

ten — getan durch die Einfuhrung einer abso-

luten Chronologic, deren Ausgangspunkt beim
Mangel einer einheitlichen griechischen Aera

(s. Rh. Mus. LIX 86) naturlich nur die eigene

Zeit sein kann. Es ist E. Meyers Verdienst

(Forschungen I 1892-, 154ft.), hier dem H. ge-

geben zu haben, was ihm gebfihTi namlich die

Aufstellung des festen chronologischen Systems

der griechischen Sagengeschichte (und — das sei

sierung, die die Fakten selbst doch ziemlich unbe- 30 noch besonders betont — nur dieser, wahrend

riihrt laBt. Die Hochachtung vor der orienta-

lischen Tradition hat hier nur die Aufgabe, die

subjektive Meinung, mit der H. den Angaben
der Dichter entgegen tritt, zu temperieren. Das
ist der oben bereits festgestellte Unterschied

zwischen Theologie und Heroologie, der unver-

meidbar war, solange man in den Erzahlungen
von den Heroen Geschichtc sah. Die barbarische

Tradition hat hier nichts qualitativ geandert,

fur die historisehe Zeit Daten uberhaupt fehlen;

s. Klio IX 112ff.), auf das Herodot innerhalb

seines Werke s mehrfach Bezug nimmt. Meyer
hat evident nachgewiesen — ich kann seine Re-

sultate einfach registrieren —, daB dieses System
nicht von Herodot selbst aufgestellt, sondern

als etwas Gegebenes und Anerkanntes iibemom-

men ist; daB es einem griechischen Autor ent-

stammt; daB es bereits vor Herodot von einem

weil sie, wie wir wissen, wie H. nicht wuBte, 40 anderen, hochstwahrscheinlich Dionys von Milet,

ja von der hellenischen nicht unabhangig, son-

dern nur eine Zurechtmachung jener in maiorem
Orientis gloriam war. Darum decken sich die

rsveaXoytai inhaltlich und in der Form trotz

aller Korrekturen nach den imxwgiot viel mehr
mit den epischen Genealogien, als es die Theo-

logie mit der Homerisch-He siodischen tut.

Aus der Art, wie H. in den reveaXoyiai die

Erfahrungen seiner Reisen verwertet, muB man

zum Ausgangspunkt fiir die Berechnung der

orientalischen Dynastien (Lyder, Meder, Assy-

rer) gemacht ist. Das alles fiihrt auf H. Die
Epoche ist naturlich der Troianische Krieg; die

Grundlage des Systems die Synchronismen, die

das Epos selbst fiir die Argonauten und die

Helden von Theben und Troia liefert. Troias

Fall wird (II 145) auf ca. 1250 angesetzt; Hera-

kles auf etwa 1330. Es ist eine Bestatigung,

aber doch schlieBen, dafi der Gedanke an eine 50 wenn der Stammbaum des H. selbst fiir den

prosaische Bearbeitung auch der historischen

Tradition wenigstens seiner Konzeption nach

spater ist, als der an die Bearbeitung des Welt-

bildes (so auch Diels 436f . ? E. M e y e r II

§ 465). Letzterer war ja auch in ganz anderer

Weise durch die ionische Naturwissenschaft vor-

bereitet. Vermutlich aber sind die reveaXoyiat

auch faktisch spater abgefafit. WT

enigstens wird
sich go der Wlderspruch zwischen frg. 47 ~ 349

Heros, mit dem das Geschleeht beginnt, auf

1090—1050 fiihrt. Denn es liegt nahe, den

Biaginn des Stammbaumes eines ionischen Ge-

schlechtes mit der Besiedelung Ioniens zeitlich

gleichzusetzen. Die ionische Wanderung ist um
zwei Generationen von der dorischen getrennt;

diese wieder durch zwei von dem Troianischen

Kriege. Das gibt 1170 fiir jene, wieder 1250

fiir diesen — die Generation zu 40 Jahren ge-

am einfachsten erklaren, den Fischer De Hanno- 60 rechnet. Diese Generationsdauer (im Gegensatz

nis Carthag. Periplo 1893, 96f. als ,sichersten

Beweis' fiir die Unechtheit der reveaXoyiat miB-
braucht hat. Frg. 47 setzt mit seiner Ableitung
der sizilischen Stadt Motvrj and Mozvijs yvvatxdg

ftijvvodorjg UgaxXei rovg iXdoavrag zovg avzov

{love die vulgate Anschauung voraus, dafi Hera-

kles die Binder aus dem fernsten Westen ge-

holt habe (vgl. Herod. IV 8; ana H.?). Frg. 349

zu der Herodoteischen von 33 l
/a) diirfen wir fiir

den alteren Autor annehmen; denn sie ergibt

sich aus den Daten selbst und hat wenigstens

fiir die Zeit von Troia bis zur Heraklidenriick-

kehr auch die spatere griechisehe Chronographie
beherrscht (ohne erkennbaren Grand schreibt

Lehman n Hermes XXXV 1900, 649 und
Klio IV 123 dem H. eine Generation von
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35 Jahren zu). Meyer hat vermutet, dafi H.
bei seiner Berechnung die Stammbaume der

spartanischen Koriige zu Grunde gelegt hat; spe-

zieller vielleicht den ziemlich gleichzeitigen Re-
gierungswechsel, der 490/88 Leonidas und Leo-

tychides zur Regierung bringt oder auch die

Mqdixd, die er noch erlebt haben kann. Hier

gibt Herodot VII 204 den Agiadenstammbaum;
dieses Ereignis bildet noeh bei Eratosthenes und
Apollodor den Abschlufi der ersten Periode der

griechischen Geschichte. M e y e i spricht vor-

sichtig; er weist auf die vielen anderen Stamm-
baume hin

T
die zu Gebote standen. Abet

die Vermutung bleibt trotzdem wahrscheinlich.

Kicht nur ist der Heraklidenstammbaum schon

urn 500 der wichtigste; H. selbst hat gerade von
Herakles iiberall — auch in der IleQioSog —
ausfiihrKch gehandelt. Und auch ein weiteTes

hat Meyer mit Recht betont, dafi ,unmittelbar

nach Herodot Hellanikos das System des H. end-

gultig umgestofien hat'. Seitdem ist die kiirzere

Generation yon 33 L
/3 Jahren, die Herodot selbst

annimmt, die offenbar auch Demokrits Rech-

nung (Diog. IX 41) zugrunde liegt, ziemlich

allgemein giiltig. Damals ist vielleicht auch an
Stelle der unbestimmten ,eigenen Zeitf, das k
sf/.s, ein absoluter Ausgangspunkt der Rechming
getreten, die Einsetzung der Olympien 776/5.

Uber die Geltung dieser Epoche hat L a q u e u r

Hermes XLII 513n\ Licht verbreitet Aber ieh

mufi betonen, dafi seine Resultate E. Meyers
Konstatierungen fiir H. und das saee. V Uber-

haupt in keinem Punkte umstofien. Es ist doch

charakteristisch, dafi Laqueur ,nur zwei troische

Daten nicht auf die einfache Formel: Olym-
piadenanfang -+- n Generationen bringen' kann;

das des Duris (1000 Jahre vor Alexander), das

cr mit Recht fur ,ein Kompliment an den neuen

Achill' erklart, und das — des Herodot, fiiT

das er cine Erklarung iiberhaupt nicht versucht.

Sie ist durch E. Meyer gegeben. Denn dafi

auch fur H, der Beginn der Olympiaden mafi-

gebend gewesen sei, wird Laqueur nicht

behaupten. Vor Herodot und bei ihm ist eine

chronologische Verwertung von 01. 1 weder nach-

weisbar noch wahrscheinlich. Ob sie bei Hella-

nikos auftrat, miissen wir unentschieden lassen;

denn wir kennen sein troisches Datum nicht.

Mit Sicherheit hat Laqueur die Verwendung
in Verbindung mit der yered zu 33V3 Jahren

bei Ephoros nachgewiesen. Offenbar hat zwi-

schen ihm und Herodot Hippias' Publikation der

olympischen Festchronik, die meines Eraditens

von Thuc. I 6, 5 (vgl. daneben und dagegen

Herod. I 10) benutzt ist, Epoche gemacht.

Wieweit die absolute Datierung von H. aus-

gedehnt worden ist, lafit sich mit Sicherheit

nicht sagen. Aber schwerlich hat er schon die

Stammbaume mit Einzelzahlen versehen, son-

dern hat sich in der Erzahlung, wie Herodot.

wesentlich mit Angabe der Generationen begniigt

(ex. gr. Herod. I 3).

§ 21. Starker, weit starker, als bei der YltQio-

doz, habe ich die Behandlung der revmXoyiai

auf allgemeinen Erwagungen aus der Entwick-
lung der griechischen Historiographie iiberhaupt

und auf dem, was Herodot uns an Material
liefert, aufbauen mussen. Das ist gefahrlos, weil

wir jene Entwicklung sicher tlberblicken konnen
und weil die Benutzung dei FevsaXoylat bei

Herodot eine unbestreitbare Thatsache ist. Wo
die Herodotinterpreten nur von alteren Genea-
logen oder ahnlich sprechen, konnen wir ruhig
iiberall H. einsetzen. Selbst angenommen, dafi

Akusilaos und Pherekydes schon vor 450 ge-

schrieben haben, was nicht wahrscheinlich ist,

davon ,daB sie auf Herodot irgend welchen Ein-
10 flufi geiibt hatten, findet sich keine Spur' (E.

Meyer 169). Das Verhaltnis des Herodot zu

H.s rEvmloylai ist dagegen klar und weitaus

einfacher, als bei der IIsQiodog: er erganzt und
polemisiert hier nicht, sondern er entnimmt
ihr einfach, was er von den Dingen braucht, die

er selbst nicht ex officio behandeln will, eben

weil H. sie behandelt hat; aXXoiai yap atpi

avrtor Etgrjxai, Moofisv avrd. Aber das Verfahren

war auch notwendig; denn die Zahl der erhal-

20 tenen Fragmente ist sehr gering. Nur gegen 40
lassen sich mit einiger Sicherheit hierher Ziehen;

und unter diesen sind noch mehrere nur An-
ftthrungen von Dialektworten oder -formen (frg.

354. 367. 370. Cramer Anecd. Ox. I 207, 20.

265, 9, Hierher gehbren wohl auch die nicht

ganz sicher einem der beiden Werke zuzuweisen-

den Fragmente: 254. 359. 366. 368. 369. 371.

374. Apollon. Dysc. de pron. p. 92, 20). Ver-

wunderlich ist das nicht, da hier H. in ganz

30anderer Weise als in der IIsQlodog durch die sich

schnell folgenden ausfuhrlicheren Bearbeitungen

aus der zweiten Halfte saec. V iiberholt ist;

ganz besonders aber durch die, welche auch die

Lyrik und vor allem die attische Tragodie in den

Kreis der Darstellung zogen. Es lafit sich daher

auch nur wenig ein2elnes iiber den Inhalt sagen;

und auf eine auch nur vermutungsweise Wieder-

herstellung der Disposition (ein Versuch bei

Klausen 29f.) wird man verzichten; denn nur

40 12 Fragmente geben Buchzahlen {I: 332. 333.

335. 338. 343; II: 344. 350. 354; III; 335; IV:

336. 363. 364. Sie sind im folgenden mit * heT-

vorgehoben); und auch sie lassen vielfach mehrere

Deutungen zu. So kann 'Afxpavai frg. 335 * aus

B. I genannt sein bei Herakles, der Kyknos
'Autpavalag olxrjroQa tbtet (Eurip. Heracl. 392),

in der Argonauten- oder Deukaliongeschichte

(da es in der Nahe von Ilayaoai und dem Vor-

gebirge LUgga liegt), oder endlich in der Ge-

SOschichte von Hellens Sohnen (xoXig Aa>Qixr}\

Klausen 140). Ebenso steht es mit Irtovia

frg. 338*. Inula (Toehter der Tyro) frg. 333*

lafit sich auch nicht sicher bestimmen. Immer-
hin fiihren alle drei Fragmente nach Thessalien

und lassen sich (wie das vierte mit Buchzahl

01vr\ Tioliq %Qyovg 343*) mit den direkt von

Deukalion ausgehenden Stemmata verbinden,

die man im ersten Buch doch zunachst suchen

wird; der Heros (Steph. Byz. s. v.) Iton ist

60Sohn Amphiktyons, in Thessalien geboren (Ar-

menidas, Schol. Apoll. Rhod. I 551), Vater des

Boiotos (Paus. IX 1, 1); Tyro stammt von Aiolos,

Hellens Sohn. Deukalions Nachkommen herr-

sehen in Thessalien, das frfiher nach Pelasgos

Pelasgia hiefi (frg. 334). Seine Sohne gibt in

sehr altertiimlicher (ob voUatandiffer?) Aufzah-

lung SchoL Thuk. I 3, 2 (cm. M.); die Nach-

kommenschalt des einen davon (Orestheus) frg.
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341. 342. Danach lasst sich folgender Stamm-
baum gewinnen:

Aevxalilajv

JTqovoos 'Ogw&evg MaQ<xS(&viog

"EXXrjy $vttog

(ddjgog Eov&og ATolog) Oivevg

Ahcokos

J
$voxog

I

AoHQog

Die drei Sohne Hellens sind vermutungsweise

eingesetzt, weil H. hier doch wohl mit Hesiod

tibereinstimmte. frg. 333*, die auf die Argo-

nautensage beziiglichen 337. (338*?) 339 + 187,

vielleicht auch frg. 340 (Amphiaraos) wiirden

dann zu der Behandlung von Aiolos' Nachkom-

men gehbren. Fur Doros kame frg. 335* in Be-

tiacht. Diesen Inhalt von Buch I bestatigt frg.

343* Oivtj • Tiohg ji^yovg, identisch mit Oinoe,

die nach dem aus Aitolien vertriebenen Oineus

benannt ist (Klausen 145). Im Stammbaum

nicht unterzubringen ist Amphiktyon, den H.

doch wohl genannt hat, da Herod. VII 200 und

Theopomp bei Harpokr. s. v. ihn als Stifter der

Amphiktyonie im Gegensatze zur delphischen

Tradition kennen (Mann. Par. 332.). Zu ihm

stellt sich vielleicht frg. 338*, wenn Iton ge-

nannt war, was auch zum Aitolerstammbaum

gehbren kann. Von, der Theogonie, die wohl

sicher wenn auch noch so kurz behandelt war,

haben wir keine Reste.

Buch II (frg. 344* erymanthischer Eber;

frg. 350* Amazonen) scheint zum grofien Telle

dem Herakles gewidmet gewesen zu sein, dem

Evevo&ecog Xecog, wie er Cramer An. Ox. I 265, 9

heifit. Von den &&to, uber deren Reihenfolge

sich natiirlich nichts sagen lafit, erscheinen noch

die Hydra frg. 347, der Kerberos frg. 346,

Gervones frg. 349, Augeas frg. 348. Ferner:

Oichalia frg. 106 und das Verhaltnis zur Auge

mit Ableitung der teuthrantischen Kbnige (frg.

345, sie ist sicherlich alter, als F r i e d 1 a n d e r

Phil. Unt. XIX 161, 1 andeutet, vgl. ubrigens

Thramer Pergamos 379ff.) in der epischen, auch

von Euripides im Telephos befolgten Version

(ob Bd. II S. 2300ff.). Von den Amazonen handeln

noch frg. 351. 352; vgl. frg. 200. Vermutlich

ist auch frg. 353 Keyx und die Herakliden

hierher zu stellen. Ob abeXq>&tv 354* auf Hera-

kles und Theseus geht? Die Rationalisierung

scheint in diesem Buche besonders weit gegangen

zu sein. wobei auch Herod. II 43ff. zu beachten

ist. Vorausgegangen sein mufi aber der Geschichte

des Herakles, der ja bei H. reiner Mensch war,

die Behandlung seines Geschlechtes, d. h. dessen,

was die Bibl. II 1 to Ivdytiov yh<K nennt und

an das Geschlecht Deukalions anschliefit. Fur

Herakles kommt der in der Bibliothek zuerst

behandelte Zweig, ol ano BrjXov, in Betraeht.

Man mochte sagen, dafi das, was Herod. VI 53.

55 xaza xh leyofieva vxd 'EXk^vatv schreibt

(Aaeiiatv paaiUag p6%Qi ftev fy IltQcios xov

Aardrje sin&"EXXr}ves; too & Aavdrjg tffc 'AxQtolm

nach oben aber Aiyvartoi l&ayevies) und was er

nicht ausfuhrlich erzahlen will (3 w « ifoee

Aiyvnttoi xai o rt cmod^dfievoi elapov rag

AatotEfov paoiXr}Las), weil ,andeie es behandelt

haben' — dafi dies eine knappe Inhaltsangabe

von H.s zweitem Buche ist. Die skeptische Be-

merkung xov &eov ansovtog stjmmt dazu; ebenso

aber, dafi er keinen menschlichen Vater des

Perseus zu nennen vermag. Denn auch H. frg.

10 254. 358 gab an xfji Aavdi fAtoyerai Zevg. Hero-

dot scheint, wie ja bfter, wo er von H. abhangt,

dessen Skepsis zu steigern. Der abwekhende

Xoyog IltQaioiv c. 54 kbnnte schon von H. bei-

gebracht sein. Danach gehbren in dies Buch

noch frg. 357 Ankunft der ,nieht einmal 20

Sohne des Aigyptos in Argos; frg. 359 Xeiqo-

ydoTOQtg, falls Creuzer darauf mit Recht

Strab. VIII 6, 11 die Erbauung von Tiryns zu-

sammengebracht hat; frg. 254+ 358Danae; frg.

20 360, wenn man es mit Recht auf die Benennung

Mykenes aw [ivxtjzog xov %t<povg, o itpoQst,

Ileoocvs deutet. Das Buch ging bis zur Riick-

kehr der Herakliden; und wenn H. die Stamm-

baume der spartanischen Konige bis auf die Gegen-

wart herabgefuhrt hat, so ist das hier geschehen.

Vom III. Buch wissen wir direkt garmchts,

da aus ihm nur ein nicht naher zu beziehendes

'AQxadmov Mtivov frg. 355* zitiert wird. Die

Zuwcisung aller Res Peloponnesiacae an dieses

30 Buch (Klausen, Mueller, Westermann) ist

schon deshalb verfehlt, weil sie die landschaftliche

an Stelle der genealogischen OTdnung setzt. Wir

werden auch hier eher der Bibliothek folgen

diirfen; denn bei alien Anderungen im einzelnen

scheint der Grandplan des Gebaudes der grie-

chischen Sagengeschichte konstant geblieben zu

sein Nach Arkadien fuhrt das Geschlecht des

IleXaoyog (Bibl. II 96ff.), das behandelt sein

wird. Vorher abeT mufi, auf Belos folgend, die

40 Nachkommenschaft Agenors behandelt gewesen

sein. Ob schon im dritten oder noch im zweiten

Buch, wissen wir nicht. Es ist auch gleichgultig.

Die Fragmente geben diirftigste Reste: Kadmos

frg. 361 (vgl. Herod. V 58, oben § 6) Tevfcve: o

IUM>e Phot. s. v. (FHG I p. XVI); Schol.

Soph. Oed. C 1320 (FHG IV 627). Letzteres be-

zeugt die Behandlung des Zuges der Sieben gegen

Theben. Frg. 356. 362 gehbren in die IlsQiobog.

4us Buch IV werden die karischen Stadte

50 UtXla frg. 336* (die Hss. des Steph. Byz schwarr-

ken zwischen a und d) und Mvytaaog frg. dbd

sowie die lykischen Tremilen frg. 364* zitiert.

Wir diirfen ihm deshhalb nicht die ,kleinasia-

tischen Sagen* zuweisen. Den Zusammenhang,

in den frg. 364 gehort, zeigt vielmehr Herod.

I 173 coll. Bibl. Ill 206: die Tremilen heifien

Lykier nach Lykos, Pandions Sohn. Das gehbrt

in die Genealogie des Kixooy avx6x$<ov (Bibl.

Ill 177ff.). Dafi es im vierten Buch steht, ist

60 ein Beweis fur die Annahme ernes konstanten

Grundplanes der reveaXoyiat von H. bis auf

die spaten Handbucher. Ich zweifle daher

auch nicht, dafi die karischen Stadtnamen dieses

Buches auf die Ruckkehr der einzelnen Helden

von Troia und die ihnen zugeschriebenen Griin-

dungen gehen. Nach Bibl. epit. VI 18 siedelt

sich z. B. nodaXiiQtog auf der Kaetxt} ^^cos
an. Es iBt dies das einrige, was von del Be-
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handlung der Tgwtxd in den reveaXoylai er-
halten 1st.

Dies letzte Faktum ist geeignet, die Durftig-
keit unserer direktcn Kenntnis von der altesten
Jiistorischen Bearbeitung der griechischen Sagen-
geschichte zu illustrieren. Wir besitzen aus dem
ganzen Bau nur ein paar zufallig erhaltene
Steine. Allerdings laBt sich das Material nicht
ganz unwesentlich vermehren, vor allem aus

dides, Xenophon als gelesen und stilistisch imi-
tiert auf, gegeniiber den Werken des Theopomp,
Ephoros, Philistos und Hellanikos. H. gilt ihm
offenbar als Hauptvertreter der ionischen Prosa.
Es ist also noch ein Wort uber die aufiere Form
zu sagen.

§ 22. In der bekannten Strabonstelle I 2, 6
jtpatiata yaQ ij noirjzixi) xaxaoxsvi] xaQtjX&ev
dg xb fAeoov . . . ejteixa avxrjv ficjuovfjiEvot, Xvoavzsg

Herodot. Ich mufi aber auf Rekonstruktionsver- 10 xb fiexQov, za)la de (pvXdt-avxeg xa jiotr/Tixa owe-
suche groBerer Partien verzichten, nicht nur
well fur die dazu nfltigen Spezialuntersuchwigen
hier kein Platz ist, sondern auch weil ich noch
nicht sehe, ob und inwieweit die revmXoyiai auch
von Nichthistorikern d. h. vor allem von Aischylos
und etw» den anderen Tragikern benutzt sind.
Wirklich efcwas sagen laBt sich meines Erachtens
daruber erst, wenn die Systeme des Pherekydes
und Hellanikos soweit moglich rekonstruiert und

YQatpav ol stsqI Kddfiov xal <p£QExvdr) xal
r
Exa-

zcuov wird eine Verbindungslinie zwischen Epos
und altester Prosa gezogen, die sich auf die
sprachlich-stilistische Form der letzteren bezieht.
Woher diese Anschauung von dem poetischen
Charakter der altesten Prosa kommt und ob sie

fur Pherekydes den Syrier zutrifft, mag un-
erdrtert bleiben. In keinem Falle darf man aus
dieser Stelle schliefien, ,dafo die altesten Er-m lhren Nachwirkungen untersucht sind. Vor- 20 zeugnisse der ionischen historischen Prosa .

laufig lafit sich nur die allgemeine Wirkung der
reveaXoyiat konstatieren: sie haben als Literatur-
form, die urn 450 vom Mutterlande aufgenommen
ist, dauernd Bestand gehabt, als ein eldog erst
der Historiographie, spater als eines der Unter-
haltungsliteratur und einer im Dienste der all-

gemeinen Bildung stehenden philologischen
Schriftstellerei. Der von H. eingefiihrte Geist
des Rational! smus ist herrschend geblieben, so-

unter dem weitgehendsten Einfluil der Dichtung
auf Worte und Wendungen geschaffen worden
sind' (Zarncke Entst. d. griech. Literatur-
spr., Lpz. 1890; Stud. f. Lipsius, Lpz. 1894,
120ff.). Schon Nor den Kunstpr. I 35ff., ob-
wohl er Zarnckes Ansicht ,im allgemeinen
richtig' nennt, hat sie beschrankt auf den Satz-

bau; und er hat sie praktisch aufgehoben
durch die den antiken Urteilen zustimmen-

Jange die bagenzeit als Domane der Historiker 30 den Bemerkungen iiber den 6{ir}Qixd>xaTos
gilt, wie das am besten die Stellung Herodots
zum Inhalt des Epos beweist; er hat von hier aus
auch in die Ethnographie und die Lokalchronik
iibergegriffen. Er verschwindet, als die gegen
den historischen Wert der Sagen gleichgiiltige
Philologie die Behandlung dieses Stoffcs iiber-

nimmt.
Die absolute Geltung auch der reveaXoylai

hat saec. V kaum iiberdauert. Fur Ephoros

r

'HQ66oroq (S. 40). Wir miissen es aber viel

scharfer sagen, daB jene Anschauung auf die

historisch-geographische oder auf die wissen-
schaftliche Prosa uberhaupt ab'solut nicht zu-
trifft. In ihr konstatieren wir bei HeTodot und
in anderer Weise, aber im Prinzip gleichartig
bei Thukydides eine bewufite Benutzung der
Poesie fur die Bildung des Stiles, die ausgeht
von der sophistischen Kunstrede, im Prinzip be-

kommt nicht mehr H., sondern nur noch Hellani- 40 kampft wird von Isokrates. Bei H. und ebenso
kos als Geschichtschreiber der mythischen Zeit
in Frage. Auch die Lokalchronik (s. ex. gr.

Dieuchidas FHG IV 388, 1) kniipft an diesen an.
Seine umfassendere Ausgleichung der verschie-
denen Traditionen hat wohl den ersten Versuch
auf diesem Gebiete endgultig verdrangt. H. ist

nur noch gelegentlich benutzt, wie z. B. von dem
sog. Melesagoras (Clem. Al. Strom. VI 26, 8).

Man pflegt fur sein Ansehen im saec. IV noch

in den Resten der Lokalhistoriker aber finden
wir, soweit die diirftigen Fragmente ein Urteil

erlauben, eine zunachst im Wortschatz durchaus
prosaisch einfache, in ziemlich starkem Mafie
dialektisch gefarbte Sprache {vgl. nur die Gram-
matikerzitate von ionischen Worten und Formen
aus H.: frg. 366. 367. 369. 370. 374; Cramer
Anecd. Ox. I 207, 20. 265, 9. 287, 28. Apoll. Dysc.

p. 92, 20 Schn.) und einen ebenso einfachen, un-
die Anekdote Aelian. var. hist. XIII 20 anzu- 50 gekiinstelten Stil, der mit seiner Knappheit und
fiihren (s. zuletzt Pohlenz Xdgneg 1911,
80, 4); ich zweifle durchaus an der Identi-

fikation dieses KeQKtdas mit einem der bekann-
ten Tragcr des Namens. Nachdem dann das
Werk einmal in die hellenistischen Bibliotheken
gekommen ist. hat es sich weiter erhalten als

eines der wenigen Denkmaler altester ionischer
Prosa. Als solches hat es in der Zeit des
Archaismus eine Rolle gespielt. Wahrend bei

seinen Tnkonzinnitaten weit mchr an die ge-

sprochene Sprache, als an den Stil des Epos er-

innert. Das ist entwicklungsgeschichtlich nicht

nur verstandlich, sondern a priori zu erwarten.

Die altesteProsa, die imKrcise desThales entstand,
ist im Grunde genommen weniger Literatur, als

knappe Aufzeichnung dessen. was im Kreise der
Schule erarbeitet ist, zur Stiitze des Gedacht-
nisses und vielleicht noch mehr zur Mitteilung

Dion. Hal. de im. 3 der Name^des H. noch fehlt 60 an auswiirtige Freunde. Die Vorrede des Alk-
und Herodot als xfjg Iddog agtoxo; xav<bv er maion (frg. 1 p. 103 Diels2 "Ahcpuaimv Kqozo>-
scheint (ad Pomp, epist. 3), bringt der Autor rirjzrjs zabe sXe^e . . Bgorivatt xal Aiwzt xal
IJeqI vipovs ein Beispiel aus ihm; setzt ihn der
sog. Demetrios U, %*. an die Stelle Herodots
in der Besprechung des Unterschiedes zwischen
periodtsierter Rede und te£ie eiQOfitvt]; und stellt
Hermog. /7. IS. II 424, 105. die reveaXoyiat
(nur sie beriicksichtigt er) neben Herodot, Thuky-

Ba&vX?.on) in ihrer eigenartigen Mischung von
von allgemeiner und personlicher Anrede ist

dafur sehT charakteristisch. In solehen Aufzeich-

nungen von Mannern, die von der Gedankenwelt
des Epos so ganz abgerfickt Bind, haben poetische
Stilmittel (soweit sie nicht unhewnot sind)
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keinen Platz. Sie bewegen sich in dem wirklichen dieser einfachsten Parataxe ateht die W«terfflh.

ITbTtooe d. h. nilt der vulgaren Sprache rung durch «, nicht selten unter WiedRMf-

des Volkes aber der des taglichen Lebens, wie nahme des Substantivs aus dem vorhergehenden

S der GebUdete spricht, unmerklich gehoben, Satze (frg. 44 192 o*Qea - «ri. 8e to**

we der Unterschied des Schreibens vom *%>«,* 173. 284 341). Dabei wird nicht angst-

Sden mit sich bringt. Was wir erwarten, be- lich auf Konzmnitat geachtet (frg 190 v BeXe<-

St b n Zeugnis: Anaximenes bediente sich C«tf - h*™*
f «^T • •.)• ¥^ dl

,

e

f

Be^"
sraugt eyeu6 A^ntTrrm (Dioff II 31 dungspartikeln (dto, yds) sind nicht selten. Urn-

Oem Kr isTum7LSSTl'^Ll somfh? ist es die Hypotaxe: ein Konsekutivsatz

tZnZ Wrwerden bei ihm auch die gleiche 10 (frg. 58) ein Reativsatz (frg. 164 + Arnan

Fom erwarten, auch wenn seine Werkc sich b. East. Dion 549) em paar parteipiale Kon-

vielleicht schon' bewufit an einen groBeren Kreis, struktionen (frg. 1WL 8411. ^yndetische Auf

an das Publikum uberhaupt wenden (K Md^mog zahlungen sind behebt frg 1 14. 173), aber

£fa llfs). Und wieder b^statigen die Zeugnisse haufiger noch ist das Polysyndeton mit immer

unsere Erwartung. Was Dion. Hal. de Thuc. 5. wiederholter Emgangsformel (sv &, P** °*>

23 (vgl. Cio. deV II 51f.) fur die samtlichen frg. 35 40 75. 83 16 o.). Irgendwelche

Historiker vor Thukydides (auf die Zeitbestim- stilistische Wirkung ist damit nicht beabsichtigt

mung ist naturlich kein Gewicht. zu legen) sagt, Ganz fehlt es aber an SWmitteln nicht Der

Zs bezeugt Hermog. II. IS. II 12, 6 fur H. imbe- Auct. 77. «V - 27, 2 fuhrt den unyennitfelten

sonderen.DieAutoren )
vondenenmannichtnurden20t)bergang aus der ErzaMung in direkte Rede

Namen kennt (ausgeschlossen sind also die be an (frg 353); frg 284 dient die dreifache

reite damals in ihrer Echtheit bezweifelten Wicderholung desselben Begnffes ^aQmn «m

Falschungen auf die Namen des Kadmos, Ari- «ai mQmkl xal mvelrat mi xov vdaros) gewiB

steas u. a!), haben alle - ausgenommen Herodot

!

dazu, das Erstauniiche der Thatsache hervorzu-

- die gleiche **«.*?««, ob sie nun las oder heben Die Verwendung direktei Rede war

alte Atthis schreiben. Sie weisen eine xvgta den FevsaX^ vielleicht nicht ga^ selten

Xifc. keine iQomxy auf. Die cvvdeoig 6vo}idzo>v (aufier frg. 353 noch Cramer An Ox^ I ^07, -iO).

ist V% *oi dvLxydevTOt; es ist die U£*s Disponiert wird durch umrahmendeWiederholung

dtnumtUvTt. die auch bei Herodot noch meist (frg. 175). .. . .... *- rr >

herrscht, im Gegensatz zur periodisierten (Demetr. 30 Eine Bemerkung die eigentlich nur die Jfep*-

de eloc 12 = H frg. 332). Weder in U^, odoc angeht, mag hier noch nachgetragen sein

noch in v^aets gehen sie weit hinaus aus den Die Orthographie der Eigennamen (v Gutschmid

Grenzen der ^ew^l *<* *™V ™ ™Ww I 42. Diels 421. Caspari 247) ist bei H. no h

Iao ( MW. Wie ihrer aller Ute -v U«» eine recht schwankende Seine Schreibunjen

hxdoxrt xns diaXixxov yaQaxxrjQa bewahrt (Dionys.), stehen vielfach den emheirmschen naher Bind

so Bchreibt H. (wie Anaximenes) die axQaxo, 1&* phonetischer, als die spater ubhehen; em

laloi ^y^vv ohdk xara zbv HQ6boxov xointh, Resultat eigener mundhcher Erkundung: X*fi-

fHermogr AlL in allem, sie besitzen die fc frg. 284; Kdvtow Steph. Byz s. v (ande es

dvaylfac dQerai des Stiles, d. h. ihre U& aus AOTtenbeiy Gutschmid, dj
*J™J^

istxa&agd, oaris, otvxopo; axoxgtivitosi aber 40 die griechisch gebildeten Gentilicia wie AfauvCy

asuvoXoyia. ^yaXo^i^a - oder doch nur m oTtaTivQog frg 179; Mvysfrg™, & vXavda lr|.

Anfanli und gelegentlich. Ganz anders Hero- 233(?); Ndtfa (frg. 19??
;
M*8m frg. 41; Xa-

dot (Dionys.), mit dem Hermogenes den H. ganz Xatov frg. 83; i^^"^'*™^- mehr dem
eenau so ve gleicht. Und wie diese alten Histo- In anderen Fallen hat er sie gerade mehr dem

riker doeh efne -ewisse &Qa xal Xde cg haben, griechischen Munde angepaBt
:
Afia&wfa (frg. 280)

enn auch in verschiedenem Gradef urn derent- statt^^. Mjr^^^ h^f.^ek™*
willen ihre Werke erhalten sind (Dionys.), so Fcmininformen der ersten ^khnatm^ KaXa^

ist H. nicht nur xa&aok n*i ^, sondern frg 3 (KaU&ovoa ^\9j^J'%^i\
Iv xiot xal yte; ov ^xQiayg, wenn er auch sehr 50 <kMa Philist.) Otavjhj frg. 82 Owfa*^^f^
weit hinter Herodot zuriickbleibt (Hermog.). Marxcvrj frg. 93 (Mavnvsia Herodot ); 2yn frg.

WClt

Die nicht zahlreiche, fast duUweg leider ^(^^^^^^^^^
175. 180. 189. 190. l'J3. 190. zvu. m. m. *U " 01^"C"";™7A/ ">T, ,« frpp

ia5 muov
252 284 318 341. 344. 350. 353) bestatigen, Kgrjazcbveg frg. 124, XaXv^ov frg. 195 Mj*c»

was' ftir den Wortschatz schon angedeutet ist, als Neutrum zitieren die Alten noch aus Hella-

die antiken Urteile. Der Ausdruck ist knapp nikos und Eudoxos.

(z B hs 341 Mfcv knl BaotXeiav), und das 4) Hekataios aus Abaera (bmd s v iJiog.

l
Z

erb

B
um fnitum wird in ku?zeren Sa'tzen gern 60 Laert IX 69 ^^1^3840.^^

unterdruckt (frg. 172). Der behagUche Plauder- conv I\;3 1 p. 666 E. A^ ,W Ps-Arist
ton findet sich nur frg. 58 und ist bei H. E. <*z oMi

X

Vacog aXXoA?^c
Fs-Ans^

schwcrlich haufig gewesen Als Beispiel der
|&of,^°^

StmojiuevT) Xe£tc dient hs. 341 a xal b xal c xat Teos (Strab. ALV l, au, wo n^ii.A
«!„_—rS e Dabei ist

g
der Subjektswechsel zu Zxvfrvos natiirlich abzulehnen ist ^Scymn.
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beredete TJnteTsehied iat weder mit Roeper durch
Scheidung zweier homonjmer Schriftateller , von
denen der Teier als ungefahrer Zeitgenosse des
Milesiers den Pontos behandelt habe, zu erklaren

;

noch mit Schwartz S. 234 als Vertauschung des
Ethnikons der Kolonie mit dem der Mutterstadt,
dadurch begiinstigt, daB H. in den Pnilosophen-
diadochien noch naher mit Demokritos verbunden
werden sollte (vgl. Clem. Alex. Strom. II 130,

zu bezweifelnden Besuch in Xgypten ncihts. Viel-
leicht gehOrte er zu den vielen Vertretern ioni-
schen Geisteslebens, die in den neuen Reichen
des Ostens ihr Gluck zu machen suchten. Ge-
rade die Philosophen waren guter Aufnahme an
den Hofen sicher (Diels Doxogr. 82, 2. Rohde
224, 4. Schwartz 260, 2). Aber ob H. wirk-
lich dieses Ziel erreicht hat, 1st mindestens nicht
sicher. Die Tendenz seinerAlyvnziaxd (s. u.) spricht

4). Vielmehr hat sich H. in dem Werke
ftJber 10 weder fiir noch gegen eine solche Stellung. Auf

die Hyperboreer' seibst Teier genannt. Wir wissen Josephus (c. Ap. I 183ff.) ist nichts zu geben

:

nicht, aus welchem Grunde ; doch wird es mit daB H. den Ptolemaios I. in den Syrischen Krieg
der Rahmenerzahlung zusammenhangen ; denn der
sorgfaltig beschriebene Reiseweg zur Kiftfisglg

jioXis fuhrte durch den Kimmerischen Bosporos
und die Maiotis zur Tanaismundung tiber die

teische Pflanzstadt (Ps.-Scymn. 886ff. Arrian. bei
Eustath. Dion. 549) Phanagorcia. Das Zitat des
H. bei Ps.-Skymnos aber bezieht sich auf die

begleitet habc (Mueller 384), stent nicht aus-
drucklich da ; und die Charakteristik avfe <pdo-
aofpog djua xal 7ieqI rag nQaJ-Etg txavcbzazog ist

recht unbestrmmt. Einen Besuch Spartas (mOg-
licherweise, wcnn man Josephus glaubt, in offi-

zieller Eigenschaft als Gesandter) bezeugt die
Anekdote Plut. Lye. 20 (= apophthegm. Lac.

Herkunft des Tanais aus dem Araxes. Auch Stra- 20 218 B), wo E. 6 ooq>wxf}g nur den Abderiten be-
bon (VII 3, 6) kennt oder erwabnt wenigstens
allejn das Hyperboreerbucb. tbrigens macht der
Satz XIV 1, 30 den Eindruck einer Interpola-
tion (nach Ps.-Scymn.), zumal Steph. Byz. weder
mrter "Afidyga noch unter Ts<og den H. nennt.

H.s Zeit bestimmt sich im groben dadurch,
da£ er neben Timon als Schtiler Pyrrhons ge-

nannt wird (Diog. Laert. IX 69. Wenn wirklich
mit C. Mueller bei Diog. Laert. IX 61 an Stelle

zeichnen karm. Archidamidas ist, wenn nicht
Archidamos IV. (Konig im J. 294) gemeint ist,

was zeitlich gut passen wtirde, unbekannt.
H.s schriftstellerische Tatigkeit ist uns nur

unvollstandig bekannt, da die Bucherliste der
Vita mit dem ersten Titel abbricht. Zitiert wer-
den Yon ihm 1. ITsqi zf\g Jioirjoeeog 'OfirjQOv xal
Uotodov Suid. s. v. 2. Bip.ia emygafpoftsva szeqi

%<5v 'Yjif-QftoQsmv (Schol. Apoll. Rhod. II 675),
des unbekannten und zweifelbaften 'Aaxdviog 6 30 als besondere Schrift auch Ton Plin. n. h. VI 55
'AfiSqehyg zu lesen ware 35. 6 'A^Qiz^g, so hatte J7. de Hyperboreis (sc. privatim condidit volumen)

genannt. Vgl. Diod. II 47, 1 vofiiCo^v %a jieqI

xalv Ifsit-gfioQewv /Liv&oZoyovjusva diel&sTv ' rojv yag
zas Jiakaiag ^.v&oloyiag avaysyQatpoxtov E, xz/L.

AuBer dem groBeren Exzerpt Diod. II 47 ge-
horen von den Fragmenten, die samtlich ohne
Buchtitel sind, hierher: Aelian. nat. an. XI 1.

Ps.-Scymn. 865ff. Plin. n. h. IV 94, Schol. Apoll.
Rhod. II 675. Schol. Pind. 01. Ill 28 a. Steph.

Lehrer Anaxarchos Alexander nach Asien be- 40 Byz. s. EXi^oia und Eaqa^vxat. Strab. VII 3,
gleitet hat (v. Wilamowitz Phil Unt. IV 34f. 6. Was Crusius bei " " "

er auch iiber Pyrrhons Leben geschrieben. Die
Art, wie bier die yswatoz^g yon Pyrrhons Philo-
sophic aus seinem Verkehr mit Magiern und
Gymnosophisten abgeleitet wird, entspricht aller-

dings H.s Steilung zur Weisheit der Barbaren.
Aber damit stand H. nicht allein.). Denn da
Pyrrhon, dessen Bltite Apollodor (p. 340 Jac.) auf
01. Ill = 336/5 xai sTiknuva bestimmt, mit seinem

Pohlenz Herm. XXXIX 27) und vielleicht schon
vorher als Lehrer aufgetreten ist (Pohlenz 28),
so kfinnte fiir H. die Zeitbestimmung des Jose-
phus c. Apion. I 183 'Ale^dvdQcat z<ot fiaodei
ovvaxfA&oag xai nzoXsfj,aia>t xobi Adyov ovyysvo-
fxevos auch in ihrem ersten Teile richtig sein.

Aber da sie mit dem Pseudepigraphon IIeqI 'Iov-

datav (s. u.) zusammenhangt und offensichtlich

Roscher Myth. Lex. I 2826
hinzufiigt, ist vollig unsicher. 3, Alyvnuaxa oder
Atyvjznaxal taxoQiat oder wie der Titel sonst ge-

lautet hat : Diod. 146,8 r<ov . . cvvTai-apEvcDv
rag AlyvTiztaxag ioroQiag, <Zv iozt xai E. Vgl.
Clem. Alex. Strom. V 113, 1 E, 6 rag laxoQtag
ovvza^afxevog. Nur eine Teilbezeichnung — Diels
459 gibt darnach zweifelnd den Titel eines eigenen

Buches: IJegl zfjg tcjv Aiyvxzicov tpdoaoyiag A ~E
den Zweck hat, H. zum Augenzeugen aller von 50 /".... y (AlyvjizmxcovV — steht Diog. Laert.
ihm benchteten jiidischen Heldentaten zu machen, pro. 10 E. ev zrjt ngtbrm tzeqI zng r<dv AIyvjitiojv
wird man die Angabe der Vita yeyove Im x&v —' -'-- ^- w A ~ -'- J —'--*- -

SiaS6z<0v vorziehen. Zu ihr stimmt, daJS Era-
tosthenes - Apollodor (Strab. Vn 3, 6; doch s.

Rohde Rh. Mus. XLVIII 112, 1) ihn zwischen
Theopompos und Euhemeros, dessen lega 'Ava-
yga<pf} gegen 280 erschienen ist (s. o. Bd. VI
S. 953), nennen; und daB er nach eigener An-
gabe (Diod. I 46, 8) nnter Ptolemaios Lagu das

ffdoootplag. Die Fragmente sind wieder ohne
Buchtitel. Es gehcren hierher: Aet. plac. LI 20
p. 351, 9 Diels. Aristeas ad Philocr. ep. 31 (s.

zuletzt Geffcken XII 6). Diod. I 46, 61 Diod.
XL 3 (= Phot. bibl. 244 p. 380 a 7, wo E. 6
Mdrjoiog Iangst als Versehen des Photios er-

kannt ist). Diog. Laert. pro. 9. 10—11. Plut. de
Is. 6 p. 353 A. B; ebd. 9 p. 354 CD. Schol. BT

agyptische Theben besucht hat. Uberhaupt sind 60 II. I 383+ Steph. Byz. s. Aids xo'hg
'
{Kdxcov hsl.

seine Alyvxztcata ganz auf die Zeit des ersten
Ptolemaios gestellt (Diod. I 31, 7. 46, 1. 84, 8.

Dazu die auf die dtdfiaatg 'AXe^dvdgov bezogenen
Zeitangaben: 26, 1. 44, 1, vgl. Schwartz 226
und o. Bd. V S. 671). Ob er die Regierung des
Philadelphos ftberhaupt noch erlebt hat, ist sehr
fraglicb.

. Ton H.8 Leben wissen wir auBer dem nicht

an beiden Stellen. KdotcaQ "Wyttenbach; Bd-
rcovEbert, Meineke, Beloch, v. Gutschmid.
das richtige E., das durch Diod. I 31, 7 gesichert
wird, fanden nnabhangig voneinander Heeren
[Stiehle PhiloL VIII 1853, 592, der aber zu
unrecht an den Milesier denktlund v. Wilamo-
witz Herm. XXXHT 520f. XXXV 546t). Aber
Athen. X 418E (&g. 10. Diels 482, 39) gehort

2V53 Hekataios Hekataios 2754

nicht dem Abderiten, sondern dem Milesier, s. ebd.

44? C. 4. IleQi 'Iovdatarr fftpXiov : Joseph, c. Ap.

I 183. Orig. c. Cels. I 15 p. 67, 29 Koetscbau.

BifiUov nsQi Ttftcov : Joseph, c. Apion. 1214. Frag-

mente: Joseph, c. Apion. I 184—204. IT 43-47.

tJber weitere Benutzung dieses und des folgen-

den Buches bei Josephus vgl. Willrich Judaica,

Gottingen 1900, 108ffi Geffcken XV 4. 5. Bt-

fillov jisqI avrov (i. e. A^Qdfzov): Joseph, ant.

Iud. I 159. Kaz "ApQafiov xal tovg Alyvnztovg: 10

Clem. Alex. Strom. V US, 1.

Auffallig beruhrt an dieser Liste das Fehlen

eigentlich philosophischer Werke. Vorhanden
waren sie wohl sicher. Denn H. gilt der antiken

Biographie in erster Linie als Philosoph (Suid.

s. E. AfidriQizrjg. Joseph, c. Apion. I 183. 2o-
(ptorrjg Plut. Lye. 20. Das farblose Gvyygatpsvg

w&hlen Strab. XIV 1, 30 und Aelian. nat. an.

XI 1 im Hinblick auf HeqI 'YxtpfioQioiv, wiih-

rend Clem. Alex. Strom. V 113, 1 nicht ohne 20
Absicht 6 iag ioxogiag ovvra^dfievog [vgl. Diod.

I 46, 8] sagt). Die Philosophengeschichte be-

rticksichtigt ihn, indem sie ihn entweder unter

Pyrrhons Schulern (Diog. Laert. IX 69) auffuhrt

oder unter den , Abderiten' zwischen Demokritos
einerseits, Apollodoros von Kyzikos und Xausi-

phanes anderseits (Clem. Ales. Strom. II 130,

4). DaB beides sich miteinander vertragt, hat

Schwartz 24 Off. gezeigt. Die Doxographie bringt

wenigstens eine physikaliscbe Ansicht von ihm 30

bei (Aet. plac. LI 20, vgl. Schwartz 242. Diels
461, 9 stellt das Fragment kaum mit Eecht unter

die Alyvmiaxd). AuBerdem haben wir zwei Frag-

mente, von denen Plut. quaest. conv. IV 3, 1

p. 666 E wohl aus einem ethischen Traktat stammt

;

Clem. Alex. Strom. II 130, 4 die in dieser Form
in keines der bekannten Werke passende Angabe
macht, daB H. die avzdqxEta als xilog bezeichnet

habe. Viel ist das alles nicht und kaum ge-

eignet, uns H.s philosophischen Standpunkt ge-40
nauer kennen zu lehren. So wissen wii garnicht,

ob und in welcher Weise Pyrrhon auf ihn ge-

wirkt hat; denn wenn er sich iiber erkenntnis-

theoretische Fragen uberhaupt ausgesprochen hat,

so wissen wir doch nichts davon. Einiges iiber

seine physikalischen Anschauungen gewinnen wir

aus der den alten Agyptern zugeschriebenen Theo-

logie (Diod. I llff.). Es ist eine seltsame Mi-

schung von Gestirn- und Elementenkult, die wohl
H.s geistiges Eigentum gewesen ist, d. h. von 50

ihm aus verschiedenen, uns nur teilweise kennt-

lichen Anregungen zusammengearbeitet ist ; einer

der vielen, wenig originellen Versuche, die Viel-

g5tterei des Volksglaubens zu erklaren und aus

der philosophischen Weltanschauung zu verbannen

(das Verfahren des Gesetzgebers Mneues bei

Diod, I 94, 1—12 — falls das H. ist — und
die daran gekniipften ErSrterungen erinnern an

Kritias' Ansicht tiber die Entstehung des Gotter-

glaubens. Die Annahme von imyeioi foot, d. h. 60
von Menschen, zum Teil agyptischen Konigen,

die 8ia ovveoiv xai xoivtjv av&Qomoiv evsgyeoiav

gottlicher VeTehrung gewurdigt seien [Diod. I

13], deckt sich mit der auch bei Persaios er-

scheinenden Modifikation eines Gedankens des

PtodikoB, o. Bd. VI S. 969f.). Irgend einen Ein-

£nfi der Stoa vermag icb, auch abgesehen von
chronologischen Bedenken, nicnt anzuerkennen.

Pmaly-Wl*60wa-KroU Til

Was von stoischen Elementen bei H. sich findet,

wie z. B. das nvetifia (Diod. I 11, 6), ist vttllig

anders verwendet ; und
(

Schwartz' Erklarung

(243) der Verschiedenheit ware nur zulassig, wenn
der stoische EinfluB anderweit feststlinde. Auch
die erwahnte tjbereinstimmung mit Persaios be-

weist nichts fur stoischen EinfluB (sowenig wie

die stark betonte Idee des fiacdevg eveQyszrjg fiir

kynischen). tlberhaupt ist es prinzipiell falsch,

die tJbereinstimmungen zwischen den groften Sy-

stemen saec. Ill 1 und den einzelstehenden Mo-
ralphilosophen der TTbergangszeit aus direkter Be-

einflussung durch einander zu erklaren. Beein-

flussung der Stoa durch H. wird jeder ohne wei-

teres ablehnen; und das umgekehrte Verhaltnis

ist chronologisch mindestens sehr unwahrschein-

lich. Die Erklarung fur die iibrigens selten weit-

reichenden tJbereinstimmungen liegt viehnehr in

beiderseitiger Abhiingigkeit von dem im saec. IV
auBerst iebenskraftigen und wirkungsreichen Ge-
dankenvorrat der Sophistik im weitesten Sinne

(s. o. Bd. VI S. 970 und jetzt gut Gercke in

Gercke-Norden Einleit. in die Altert.-Wiss. LT

30 8f.). In der Ethik mag die amdgxeta, die ja

auch Demokrit preist (fig. 246 Diels 2
), in ihrer

Formulierung als maBiges und genugsames, vor

allem als von Leidenschaften freies Leben (Diod.

I 70—71 Idealbild des fifog der alten Pharaonen.

I 45, 2 *> Alexi<no>s bei Athen. X 418 E. Plut.

de Is. 8), sowohl der Demokritischen evfrvfih]

wie der Pyrrhonisch-skeptischen dzaQa^ia ver-

wandt sein (Schwartz 244ff.). Dagegen vermag
ich kynische Ziige wieder nicht zu entdecken.

(Ein Satz wie Diod. I 71, 3 widerspricht dieser

Annahme sogar direkt, da dem Kyniker ,wissen*

gleich ,recht handeln' ist.) Es handelt sich viel-

mehr auch hier um viel weiter verbreitete, zum
Teil ,sophistische' Gedanken, die sich im saec,

TV iiberall finden. So bat die Verehrung der

barbarischen Weisheit, die ja vielleicht Pyrrhon
selbst nicht fremd gewesen (Diog. Laert. LX 61),

sicherlich nichts mit dem kynischen Kosmopoli-

tismus zu tun, wie dies Schwartz 261 glaubt.

Sie mag wie dieser sich als Reaktion gegen den

hellenischen Kassedunkel saec. IV erklaren (vgl.

v. Wilamowitz S.-Ber. Akad. Berl. 1901, 20.

Geffcken IXf.). Aber diese sehr verbreitete

Reaktion ist fur den Ionier, dem jener mutter-

landische Hochmut uberhaupt fremd war , eigent-

lich selbstverstandlich und bildet hOchstens eine

Voraussetzung seiner Stellungnahme. Die Hober-

schatzung der Barbaren ist doch etwas sehr an-

deres als die Anerkennung ihrer menschlichen

Gleichberechtigung. Diese Verehrung, die bis zu

einem gewissen Grade durch die rationalistischen

Historiker vorbereitet ist, erscheint eher als ein

Symptom der einsetzenden Ermiidung des philo-

sophischen Sinnes. Aus der Vielfaltigkeit und
dem Widerspruch der jnngen griechischen Philo-

sopheme fluchtet man sich wie in einen sicheren

Hafen zu der festen Tradition von Glaube, Gesetz

und Sitte, wie sie die Vfllker des Orients seit

Urzeiten unwandelbar besaBen oder zu besitzen

schienen. Die tjberschatzung der barbarischen

AVeisheit — die auBerlich natftrlich beeinflufit

ist durch Alexanders ErschlieBung des Orients —
gent Hand in Hand mit der Zuruckdr&ngung der

theoretischen Spekulation und der immer stftrkeren

87
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Eeisen ebenfalls berechtigtem Zweifel begegnen
(s. o. Bd. VI S. 953). Eeisen des Abderiten sind
— Ton dem Besuche Agyptens abgesehen — we-
der bekannt noch wahrscheinlich ; Tind der von
Agathaichides Geogr. gr, min, I 156, 9 neben
Basilis (s. o. Bd. Ill S. 99) als bester Kenner des
Ostens genannte H. ist sicherlich nicht der Abde-
rite, sondern der Milesier (so auch Diels 2 462,

20). Der Abderite verlegt semen Schauplatz gar-

Das geht weit 10 nicht nach Osten, wie die meisten der zur Zeit

der Diadochen erscheinenden Reiseromane (so Eu-
hemeros und der von Plin. n. h. VI 55 mit H.
zusammengestellte Amometus, uber den o. Bd. I

S. 187R), sondern — und dies ist ein Zeichen,

dafi sein Bach alter ist — er bedient sich der

alten Vorstellung eines gottgeliebten frommen
Nordvolkes. Ganz deutlich konnen wir, obwohl
wir kaum etwas anderes als Rahmenstiicke be-

sitzen, Rahmen und Kern nnterscbeiden. H. hat,

Betonung der praktischen Etbik far das staat-

licbe mid private Leben. H. scbeint in seiner

Schriftstellerei nicht nur den Hauptnachdruck
anf die Verbreitung einer solchen stark theolo-

giscben und ganz wesentlich praktiscb orien-

tierten Ethik gelegt zu haben; er hat auch —
und das ist charakteristisch — als erster oder

einer der ersten sein ganzes Staats- und Lebens-

ideal in einem der wirklich existierenden Volker

des Orients verkorpert gefunden.

hinaus iiber die Kyrupadie u. a.. Es scbeint so-

gar mOglich, hier nocb eine gewisse Entwicklung

bei ihm zu erkennen.

Es ist gewiB nicht nur der Zufall der Erhal-

tung, der uns als H.s wichtigste Werke die Bii-

cher ITsqI 'Yjisg^o^eoiv und die Atyvnxiaxd er-

scbeinen kifit. Sie geh5ren beide zu den im saec.

IV wie Pilze aufschicBenden Werken, in denen

Philosophen oderphilosophischinteressierteSchrift-

steller gewisse moralische Tendenzeu, gewisse 20 der Forderung der Zeit entsprechend, dieses Volk

Ideale vom Staate und vom gesellschaftlichen Leben

dem Publikum schmackhaft zu machen sucben

durch Einkleidung als Reiseerzahlung oder Be-

scbreibung zunachst meist fiktiver Lander am
auBersten Erdrande oder in unbestimmten geo-

graphischen Breiten. Diese Tendenzerzahlungen

sind die alteste Literaturform der Popularphilo-

sophie ; die, deTen Zauber die Griechen stets zu-

ganglich geblieben sind ; aber auch die, die sich

aus der Unbestimmtheit — vavai d' ovrs astog

icbv av svQoig kg 'Ynegfiogioov dycova ftavfiarav

odov Pind. Pyth. X 29 — in eine feste geo-

graphiscbe Unigebung gebracht, die freilicb nur

scbeinbar ist, da er es nicht, wie spater Posei-

donios mit einem der bekannten Volker identi-

fiziert, sondern es am auBersten Erdrand ansie-

delt. Umsomehr bekriiftigt er — denn dies ist

ja die Aufgabe der RahmeneTzahlung uberhaupt

im Grande am wcitesten von dem pbilosophi- 30 die Glaubwiirdigkeit seines Berichtes. Wir haben

schen Ausgangspunkt entfernt. Denn sicherlich

sind diese Schriften von der Mehrzahl der Leser

weniger ihres philosophischen Endzweckes, als

der romanhaften Einkleidung willen gelesen wor-

den. Begreiflich genug; denn die Einkleidung

wurde vielfach mit soviel Liebe und Kunst aus-

gearbeitet, dafi sie den vollen Schein der Wahr-
heit erhielt und weniger scharfsichtige Beurteiler

iiber den wirklichen Charakter der Werke voll-

noch (Schol. Apoll. Bhod. II 675) seine ausdruck-

liche Versicherung, ,da6 das Volk noch zu seiner

Zeit existiere'. Vorhanden war eine ausfiihrlicbe

Schilderung der Reise ; sie wurde glaubwtirdig

gemacht durch Mitteilung von Inschriften aus

der Hvperboreerstadt (Diod. II 47, 4), die einen

dauernden Verkehr des Volkes mit Hellas be-

wiesen. Diese Reiseroute hat, obwohl H. sehi

wenigPhantasie dabei entwickelte und meist ander-

kommen tauschte. Diodor hat die lega ava- 40 weitig bekannte Namen einfach auf den Norden

yQcupr/ so gut wie die Alyvmiaxa fur historische

Werke angesehen. Wir bezeichuen sie, urn einen

bequemen Namen zu haben, als
T
philosophische

Romane' oder ,ethnographische LTtopien'.
Dieser Romancharakter steht ganz fest fur

das mehrere Biicher umfassende Werk ITeqI 'Yxeq-

fix>Q£(ov, das Eratosthenes (Strab. VII 3, 6) schon

mit Theopomps Me^onl? und Euhemeros Ilay-

yaia yfj zusammengesteilt und das selbst Dio-

iibertragen hat, das Interesse der Spateren er-

regt, wofiir die verhaltnismaBig groBe Zahl der

Fragmente Zeugnis ablegt. Sie ging vermutlich

(s. o.) von Teos aus und ftihrte von der Tanais-

mlindung ndrdlich bis zum Oceanus Amaleius
(Plin. n. h. IV 94), d. h. dem ,ungefrorenen Meere

der Hyperboreer' (Tomaschek o. Bd. I S. 1716f.).

In jenem Ozean lag dann der eigentliche Sitz

der Hyperboreer, eine Insel ovx IXaxxw r^g £i-

dor nicht miBverstanden hat (II 47. 1 xa jtbqi 50 xe?aag iv rots dvxmeQag xr\g Kzlxixris xojtoig (Diod.

zojv Yjteg^oQsoiv fiv^oloyov^isva). Ganz richtig

ist es von Rohde beurteilt. Das Werk ist weder,

wie Roper II 7 unter falscher Verbindung mit

Herodot. IV 32 und dem Buche IIeqI T/;e zioii\-

aecog 'O^rjocw xal "Hotoftov wollte, die ,Frucht

der gelehrten Studien eines Grammatikers, wel-

cher die Aussagen der alten Dichter und Logo-

graphen kritisch bearbeitete und vielleicht mit Zu-

ziehung moderner Reiseberichte auf einen realen

II 47, 1). Kslxixri ist hier das ,Land am nord-

westUchen Ende Europas mit unbestimmter Aus-

dehnung nach Osten' (Mullenhoff D. Alter-

tumsk. I 423f.). DaB H. fur seine Reisebeschrei-

bung die Berichte des Pytheas beniitzt habe, ist

nicht nachweisbar und ebensowenig wahrschein-

licb, wie eine Beruhnmg Indiens nebst Schilderung

dieses Landes. Wenig anfangen konnen wir mit

einigen weiteren Namen — Ki^fieQig noXig (Strab.

Gehalt zu bringen suchte , sei es im handels- 60 a. 0.) t
Insel Elixoia der Hyperboreer (Steph. Byz.

politischen Interesse seines koniglichen GOnners,

sei es lediglicb als gelehrte Untersuchung' ; noch

darf man mit Schwartz 237. 251 seinen Ver-

fasser den vielen einreihen, ,welche in der Zeit

der Diadochen die neu erschlossenen LandeT be-

reisten'. H. ist nicht mit wirklichen Entdeckungs-
reisenden, wie Patrokloa Daimachos Megastbenes,

zusammenzustellen, sondern mit Euemeros, dessen

&.*EH!-ota), FluB Kagafifivxag und davon benanntes

sihog "YTtEQpoQsoiv (Steph. Byz. s. Kagafifivxat).

Sie zeigen nur, daB die Schilderang recht aus-

fuhrlich war. Auch die Haaptinsel wurde, wie

aus dem allerdings stark kurzenden Exzerpt Dio-

dors ersichtlich, ausfnhrlich, aber wieder ohne
groBe Originalitat, mit den ublichen Farben aus-

gemalt. Eine ,In3el der Seligen', wo der durch

a/i>/ neKaiaios HeKataios &.IOB

eehr alte Tradition (Schroeder Arch. £ Rel.-

VPiss. VHI 1905, 69ff.) gegebene Hauptgott Apol-

lon zu bestimmten Zeiten in Person erscheint

<Diod. II 47, 6, vgl. Aelian. nat. an. XI 1); £vag-

ytfs, wie das in der goldenen Zeit der Heroen
uberall gewesen war (Rohde 227, 2). Das Land
ist eszeptionell fruchtbar (Diod. § 1); seine Be-

wohner liegen einem bestandigen , Gottesdienst

ob, moTiEQ isQslg xivsg 'Axolloovog. Sie besitzen

Herrschera, dem daran gelegen war, den Rassen-

und Bildungadunkel der Hellenen zu dampfen.
Wohl aber ist eine Verbindung rait dem prak-

tisch-politischen Leben der Zeit nachweisbar fur

die sog. Alyvjtticued, wie das in alien Haupt-
ziigen Schwartz 256ff. richtig ausgefuhrt hat.

Die AlyvxTiaied sind keine agyptische Gescbichte,

nicht einmal eine ,romanhaft gefarbte' (Suse-
mihl 312), hOcbstens eine ,philosophiscbe', eine

*inen grofien Apollontempel und eine ,heilige 10 Art von Gegenstiick zu dem Hyperboreerbuche.

Stadt', deren BewohneT fast alle HtftaQiowi sind

und ihren Tag mit dem Preise von Apollons

mQafeig verbringen. Sie haben eine eigene Sprache
und stehen unter dem Konigsgeschlecht der Bo-

readen (Diod. § 7. Aelian. a. O. Schol. Pind. 01.

JU 28a).

Dies alles gehort zum Rahmen. Die Tendenz
des Werkes hat Diodor hier so wenig wie in den
analogen Fallen beachtet. Aus den paar andercn

Aber wenn in diesem ein mythisches Volk kiinst-

licb durch die Rahmenerzahlung als wirklieh er-

wiesen wird, so wtrd jetzt die Theorie an einem
realen Volke demonstriert. Das steigert zunachst

die Wirksamkeit der vorgetragenen Gedanken,
macht die MGglichkeit ihrer Durchfuhrung wahr-

scheinlicher. Die Theorie verliert ihren utopi-

scben Charakter, den sie im Reiseroman bei alter

aufgewendeten Kunst schwerlich los geworden
Fragmenten lafit sie sich noch weniger gewinnen. 20 war. Denn die Leser waren im saec. IV doch
Rohde nahm erbauliche Absicht an. H. habe ,in

dem Volke der Hyperboreer ein Musterbild from-
mer Gotterverehrung und deren segensreichen

Folgen aufstellen wollen'. Vielleicht trifft das zu.

Aber man wird darauf verzichten, dies mit dem
angenommenen Skeptizismus des H. in Einklang
bringen zu wollen (oder gar mit C. Mueller daran
zu erinnern, daB Pyrrhon in seineT Heim&taQxiEQ£vg
gewesen sei). Es ist doch ein Unterschied, ob

kaum naiv genug, sich durch diese Kunst wirk-

lieh tauschen zu lassen und den hyperboreischen

Apollontempel mit seinen griechischen Anathemen
zu glauben. In den Aiyvmiaxd aber trat ihnen
nicht nur ein wirkliches Volk entgegen ; es be-

ruhte auch alles, was von ihm berichtet wurde,
auf Piiestermitteilungen aus den' uralten legal

dvayQacpai, die man zwar auch nicht kontrollieren

konnte, an deren Eastern und Glaubwiirdigkeit

man im praktischen Leben xolg (patvo/ievoig dxo- 30 aber kein Hellene zweifelte. Es hegt darnach
Xov&sT oder ob man ein positives Ideal dieses

Leben s aufstellt. Das ist nicht mehr skeptisch.

Man wird bei dem Roman den Skeptizismus iiber-

haupt ausschalten mussen. Eher denkbar ist,

daB H. sein xeIos, die avxdoxsta, am Leben der

Hyperboreer demonstriert hat, wie spater an
dem der Pharaonen. Viel weiter kommen wir

damit nicht. Mir scheint in dem Diodorexzerpt
noch das wichtigste die durch Inschriften im

nahe, das rein theoretisierende und philosophisch

konstruierende Hyperboreerbuch, das unseres Wis-
sens keinen EinfluB der durch Alexanders Ziige

veranderten Verhaltnisse zeigt, vor die AiyvTixiaxd

zu legen, die sicherlich durch den Aufenthalt des

H. in Agypten angeregt sind. Denn hier trat

dem Autor eine uralte und einheitliche , schein-

bar vdllig stabile und vom Ausland vdllig un-

beruhrte Kultur — und dies letztere war die

Apollontempel besonders beglaubigte Tatsache 40 Hauptsache , um derentwillen alle Utopien ihre

eines Verkehrs zwischen Hellenen und Hyper-
boreern zu sein, die ich im Sinne der Aufzah-
lung in den Aiyvxnaxd (Diod. I 96ff.) deuten

mochte, nach der die Griechen durch beriihmte

Manner besonders der alten Zeit sich alle Weis-
heit und Kultur aus Agypten geholt haben. Denn
ein Rest solcher Tendenz scheint in der (von

Diodor bis zur Unverstandlichkeit gekiirzten) Ab-
leitung des Metonischen Zyklus aus dem regel-

Musterlander aus der Olxovfdvi} heraus verlegt

hatten — leibhaftig entgegen. Dazu ein abso-

luter Herrscher, der das Land mit den orienta-

lischen und griechischen Untertanen neu zu or-

ganisieren hatte und dabei vollig freie Hand zu
haben scbien. Es war eine ungewohnlich giin-

stige Gelegenheit fur einen Philosophen, der fiber

die beste Staatsform spekulierte, den alten Pla-

tonischen Versuch zu wiederholen und dem philo-

mafiigen Erscheinen Apollons bei den Hyper- 50 sophischen Ideal EinfluB auf die poHtische Wirk-
boreern zu liegen; vgl. die Form Diod. § 6 xal

dta tovxo xov ivveaxai&Exasxij yqovov vzio xcHv

*EXlr}vQ)v Mexavog hiavxov ovOfid£ea&at os z. B.

I 14, 4 did xal xovg TiaXacovg "EXXrjvag xijv Ar\-

ftijxQov dsofio<p6(x>v dvoudCeiv. Wesentlich ist

ferner die schrittstellerische Form: ein Staats-

und Lebensideal wird nicht als abstrakte Forde-

rung vorgetragen, sondern als esistierend bei

einem existierenden Volke geschildert. Diese Exi-

lichkeit zu gewinnen. H. hat das, wie wir sehen

werden, versucht.

Wir kennen sein Werk nun viel weniger aus

den Fragmenten, die ganz wesentlich aus dem
ersten Buche iiber die ,Philosophie' der Agypter
stammen, als aus Diodor, der in seinen Alyv-
jtxiaxd (I 10—98) in der Hauptsache einen aller-

dings stark gekiirzten H. bietet. Diese schon

von Droysen Hellenism. Ill 2 2 S. 47, 2 und C.

stenz des Volkes ist freilich fiktiv. Aber gerade 60 Mueller II 391 ausgesprochene, von Schneider
das ist wichtig. Die Hyperboreer sind kein ,Bar-

barenvolk', Danach kann bei dem -Hyperboreer-
buch gewiB nicht von einem Zusammenhang mit
den Tendenzen Alexanders oder gar der Diado-
chen, Orient und Occident zu verschmelzen , die

Rede sein. Sein Charakter ist der einer rein

philosophischen Utopie. Es diente auch nicht

nebenbei den praktisch-politiwshen Interessen eines

De Diod. fontt, Berlin 1880 Diss, naher ausge-

fuhrte Ansicht ist vdllig sicher sicher bewiesen
von Schwartz Rh. Mus. XL 223ff. und mit
verbesserter Analyse o. Bd. V S. 670. Durch die

letztere Fassung sind implicite die Einwande von
Evers Featschr. KOnigstadt, Realgymn. Berlin
1882 widerlegt (vgL auchWachsmuth Einleifc. in

das Stud, d, a. Gesch. 100, 2. 329ft., der aber selbst
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54 von den 89 Kapiteln dem H. znweist). Dio-

dors Darstellung zerfallt nach einer Einieitiing,

die den Anspruch der Agypter, das alteste Volk
zu sein, aus den physikalischen Eigenschaften

ihres Landes begriindet (c. 10), in vier groBe Ab-

sclinitte: I. c. 11—27 die QsoXoyovpeva mit einer

Appendix uber die agyptischen Kolonien (c. 28

— 29). Ausgesondert hat Schwartz hier auBer

Kleinigkeiten das Exzerpt aus einem spateren

seller und Untertanen attf Grand det tfo&ytnki*

des ersteren (54, 1—2. 64, 9 und der Gegensatz

60, Iff. 62, 5—6), Verwaltung (54, 8ff.) u. a. Bei
den grofien Bauten der einzelnen Herrscher wird
beatandig die ZQ8*a *"** xoivaxpskla betont (51 1

7. 55, 12. 56, 1. 57, 2). Dazu der Reflex philo-

sophischer Diskussionen: ttber den Selbstmord (58>

3), die Schatzung geistiger Arbeit gegeniiber dem
blofien Reichtum (64, 12), die Todesstrafe vora

Roman iiber den weltbezwingenden Dionysos- 10 Standpunkt des Nutzens betraohtet (65, 3ff.), der

Osiris (15, 6-8. 17-20, 5). Die Getter zer-

fallen in die eigentlichen Gfitter {dlSioi xai xq<o-

roi c. 11—12) Osiris = Helios und Isis = Se-

lene und in ihre fisor), die fiinf Elemente nvev
t
ua

jtvQ yrj v6o3Q ar]Q (= Zeus, Hephaistos, Demeter,

Okeane, Athena), die in Tier- und Menschenge-

stalt auf Erden erscheinen, und in die kmystot

foot (c. 13ff,), d. h. vergStterte Sterbliche, die

zum Teil die gleichen Namen wie die ovQaviot

Unterschied von flaatXevg und olxovofiog (62, 5}

u. a. Vor allem aber gleich im Eingang der

Preis der avxdgxeia (45, 1—2). Der in den tibri-

gen Teilen nachweisbare Rationalisrnus des H.

tritt auch hier stark hervor (59, 2. 62, 3f. 67 r

11). IV. c. 69—95 die Nopioi mit einer Ap-

pendix frber die nach Agypten gekommenen Hel-

lenen und das Verhaltnis der griechischen zur

agyptischen Kultur. (96—98). Ausgesondert hat

fool tragen. Sie sind teilweise wenigstens agyp- 20 Schwartz den davorstehenden Abschnitt iiber

tische Urkdnige. DaB dies nicht ,Euhemeristisch' die agyptischen Gesetzgeber (94—95), Doch ist

-_j_ —^ii j„ *»_ ui.,1 „ „%n«,i^n-^n^ a n,'iiA v_„„ in ir zweifelhaft , * ob die Widerspriiche mit der

Kflnigsgeschichte dazu berechtigen.

Da wir wissen, daB H. die ,Philosophie' der

ist, weil der filr Euhemeros charakteristische Zug

der Erklarung des Gotterglaubens aus der Selhst-

vergOtterung lebender Herrscher fehlt, hat

Schwartz gesagt. Trotzdem wird die falsche

Auffassung von Wachsmuth 330 und Christ-

Schraid 172 wiederholt. In Wahrheit hat Eu-

hemeros die ®£oloyov(xeva des H. benutzt (s. o.

Bd. VI S. 968f.), die ihrerseits vermutlich durch

Agypter im ersten Buche behandelt hat(Diog. Laert.

pro. 10), so wird auch die Vierteilung des Stoffes

auf ihn zuruckgehen. DaB Diodor iiberhaupt der

Disposition des H. folgt, wird sicb noch zeigen.

Alle vier Abschnitte charakterisiert auBer einem

Leon von Pellas IsQog loyog und wohl auch durch 30 ausgesprochen rationalistischen Standpunkt in

einheimische Priesterspekulation beeinfluBt sind, gleicher Weise das Streben, die agyptischen Mei-

nungen und Institutionen als allein wahr, vor-

trefflich und nachahmenswert hinzustellen. Die

Hochachtung, die die altesten ionischen Histo-

riker vor der uralten Kultur des Nillaudes und

vor allem vor der Weisheit seiner Priester hegen r

ist hier zur kritiklosen Bewunderung alles Agyp-

tischen iiberhaupt, zu einer wahren Xgyptomanie

^ u. o. ^.^s a — ~ -v.- D -... gesteigert. Die Quellen, auf die er bestandig re-

Die" Bezugnahme^l, 9* verweist iiber "die Ein- 40 kurriert und gegen die es keinen Widerspruch

lage aus Agatharchides hinaus auf den dritten gibt, sind die Aiissagen der isQslg oder_ der Al~

Teil. IH. c. 43—68 die Konigsgeschiehte bis aut

abgesehen von den alteren sophistischen Gedanken

iiber die Vielgotterei, die sie in erster Linie ver-

werten. II. c. 30—41 Chorographie , d. h. we-

sentlich eine Abhandlung fiber den Nil (c. 32

—41), die auf Agatharchides zuruckzufiihren ist

(o. Bd. V S. 670). Aber im Eingang ist c. 31

durch den Vergleich mit Schol. H I 383 + Steph.

Byz. s. Aiog nofos sicher fur H. zu gewinnen.

Amasis mit einer Einleitung iiber die a.Q%awt6xiff

dycayt} x&v xar Alyvmov (c. 43), die der Ein-

leitung von Teil I (c. 1 0) parallel steht. Schwartz
235, 1 hat diesen Abschnitt richtig als eine ,Um-

setzung der Herodoteischen Berichte ins Pragma-

tische' unter Heranziehnng auch anderer Quellen

bezeichnet (Zitat aus Ktesias 56, 5 ; aus anony-

yfanoi (10, 1. 12, 2. 5. 7. 13, 3. 7. 15, 2. 26,

1. 2. 28, 1. 62, 2. 86, 2. 3) und — namentlich

wo er besonders wirksam reden will — die iegai

avayqatpai, die die Priester h rate tsgalg fiif&oig

kx Tzakaicdv xq6v(ov del zolg 6w^d/ot? hinterliefien

(43, 6. 44, 4. 46, 7. 63, 1. 69, 7. 96, 2. Plut

de Is. 6). Nach ihnen werden hellenische Er-

klarungen verworfen (z. B. 12, 8 der Beiname

men snot 63, 5. Mehrfach scheint bereits H. gegen 50 HavxcSms, wo die grieehische Erklarung sv^sg
" - ' *—'- - J — '"-—*—* ^~* — heifit), hellenische Anspriiche bestritten (z. B.

16, 2 ,Erfindung' der Olive). Nach ihnen wird

auch festgestellt, daB die Agypter als altestes

Volk alles bis herab auf die artiknlierte Sprache

(12, 1) zuerst gehabt haben, und in durchgehen-

dem Vergleich der griechischen mit den agypti-

schen Institutionen nachgewiesen, daB jene, von

den Gottern angefangen bis auf die Einrichtungen

des taglichen Lehens herab, von diesen uber-

Vorganger polemisiert oder Varianten notiert zu

haben: 53, 1. 64, 1. 6. 13. Doch bleibt das

zweifelhaft. Sicher aber gehOrt dem H. die Pole-

mik ohne Namennennung gegen Herodot. II 151

in c. 66 , 1 evtoi 6e reov a@%aiatv ovyyQatpetov

fivdoloyovot; vgl. u. fiber c. 69, 7). Die gerade

hier erhobenen Zweifel gegen Herkunft aus H.

sind unberechtigt sowohl wegen der allgemeinen

tbereinstimmung mit den anderen Abschnitten

im Charakter der Darstellung wie im besonderen 60 nommen sind (z. B. 14, 4. 16, 2. 22, 7. 77, 5.

wegen der engen Beziehungen zwischen diesem

erzahlenden und dem systematlschen (vierten)

Teile. Sie bilden znsammen ein Ganzes. Zu be-

achten ist besonders, wie schon hier die Erzah-

lung viel&ch den Charakter einer Ernpfehlung

der agyptischen Einrichtungen annimint und prak-

tische Maadmen fur die Begierong liefert : so uber

Kinderemehnng (53, 3—4); eBvota zwischen Herr-

9. 79, 4. 92, 3. [95, 2.J). Im ersten Teile wird

dabei im wesentlichen nur die Tatsacbe konsta-

tiert, daB die altesten Dichter und Weisheitslehrer

der Griechen, Orpheus und Homer, mit den Lehren

der Priester iibereinstimmen (nur in Nebensatzen^

12, 10 und 23, 2 heiBt es, daB sie nach Jtgypten

gekommen sind). Eret am Schlusae der ganzen

Darstellung (96fl.) wild dieee Frage BTHtematisch,

behandelt und au%ezahlt, welche Griechen von

Orpheus an bis auf Endoxoa nach Jtgypteh ge-

kommen sind und was sie von dort mitgebraclit

haben. Was Unglaubige oder Chauvinisten bis-

her bezweifeln konnten,.wird hier mit dem stark-

sten Zeugnis bekraftigt: alles dieses erzahlen

die Priester kx r&v avayQa<pcov xmv iv ralg legais

pipXoig (96, 2). Daher der SchluB i£ Aiyvjixov

der Bevfllkenmg mehr als 4700 Jahre gesiehert

haben (69, 6), echlieBt er mit einem bezeichnen-

den Ausfall auf die alteren Darsteller der agyp-

tischen Geschichte (H@d<Soro? xai rivsg tmv td?

Atyvmtov nQ&frte ovvxa^afievoi) : sie haben mut-

willig das jtagadot-oloyuv xai fj,v$ovs 7t?.&zzetv

yvxayvyiag h>zxa der Wahrheit vorgezogen, die

or selbst aus den avayqayai der Priester durch

JSwA Ut« 5C &v ™ea rolg "titter sorgfa tips Studium gewonnen hat (6S
,
7 Da-

WavAolioav unwiderleglich erscheint. Mit der 10 mit wird wieder in starkster Weise die Urkund-
tvtt^«u e, rj^i^^ ana Apm liflbke t der fohrenden Darstellung betont.
Zeit ist dieses Verhaltnis den Hellenen aus dem

Gedachtnis geschwunden. Wie sie die GottkOnige

in ihre Gotter verwandelt haben, so ist die rich-

tige Erklarung ihres Wesens, ihrer Namen, ihrer

Attribute teils verschwunden, teils getrubt. Da-

lier die Polemik gegen. die naQ
s

TJlXrjot fiv&o-

Uyoi oder hioi x&v %Xlv\vo>v im Gegensatz zu

Orpheus und Homer (11, 3. 12, 5. 13, 4).

Schon in dem ersten Teile sind, wie bereits

lichkeit der folgenden Darstellung betont.

Was es mit dieser Urkundlichkeit auf sich

hat und wie weit H. selbst davon iiberzeugt war,

daB er wirklich die alten agyptischen vo^pa mit-

teilte, mag dahingestellt bleiben; die Agyptio-

logie hat sich im allgemeinen wenig gunstig aus-

gesprochen: dem Urteil Wiedemanns (Agypt.

Gesch. I 1884, 118f.), der Diodors Bericht ,sehr

hohen Wert' zuspricht, steht gegeniiber, daB
ecnon in aem ersten ibhc emu, «i^ ^»«» uuiiv" " „ --~r——

; {)

;-- -- « ° ,

Schwartz erkannt hat, poiitisch-philosophische 20 E- Meyer Gesch. d, A.* I § 150 H. zu den

^_ i..,.. j * rjLd :-, aj a s^r^+^^a v«T. B^liTnin s+ATi Entstellem der a2\T)tischen Ge-
Oedanken der eigenen Zeit in die agyptische Vor-

zeit reflektiert. Griechisch ist vor allem die Idee

des fiaodsvs svsQyhtjg, des ,aufgeklartenDespoten\

die der Schilderung der alten GottkOnige zugrunde

liegt. Dieser Teil ist es auch, den Euemeros zu-

nachst benutzt hat. Trotzdem ist dieser Teil,

der rein darstellend ist, mehr vorbereitender Na-

tur. Man konnte ihn fur sich allein als eine rein

wissenschaftliche, tendenzlose, wenn auch in vor-

,schlimmsten Entstellern der ag}-ptischen
^
Ge-

schichte' rechnet. Die Glaubwiirdigkeit d&cUgal

avayttayal oder vielmehr dessen, was H. aus ihnen

berichtet, erledigt sich durch Behauptungen wie

die in 96, 2. Die Priester mag er befragt haben;

aber von welcher Art ihre Auskiinfte waren und

was sie wert sind, wissen wir aus Herodot.

Keinesfalls durfen wir, woran noch Schwartz
glaubte, bei H. eine Kenntnis der Landessprache

wissenscnaiuicne, lenuenziuBc, wcmi m-u^u w ^j.- 8«.^^™, — -*•
v-ui.-i.-u n

gefaBter Meinung geschriebene Studie uber den 30 annehmen, die es ihm ermOglicht haben soil,

?t j r_ °vi:^^ tr„n.«- «;« D A^f ft/^ edihat: Tnscbrift.ftTi Kii lesen. Im iibneen mag der
Ursprung der menschlichen Kultur, eine Art (Hog

%i\g olxov/j-hijg auffassen. Es ist kein Zufall,

daB am Schlusse dieses Abschnittes der Exkurs

liber die agyptischen Kolonien steht: sie gingen

nach Babylon, desseu Chaldaer agyptische Prie-

ster sind; nach Argos, der altesten griechischen

Stadt; nach Kolchis und Judaa; nach Athen,

dessen drei Stande agyptisch sind und das agyp-

tische Kfinige gehabt hat. Die Kultur der ganzen

selbst Inschriften zu lesen. Im iibrigen mag der

historische Wert der einzelnen Abschnitte ein

verschiedener sein; lux den vierten Abschnitt ist

die Frage iiberhaupt gleichgiiltig, denn hier gilt

unzweifelhaft , was Schwartz (236) sagt, daB

,die Tatsachen des agyptischen Lebens dem H.

hochstens Ausgangspunkt, keinesfalls ausschliefi-

liches Objekt sind'. Wir haben hier eine voll-

standige IloXneia — der Herrscher (c. 70—72),

Olnovahn ist agyptisch; und wenn den Griechen 40 das Land (73), die Untertanen (Stande und Be-
KSMvvfwj j>jv_',.,.. _„ Woii Qt! ™ ™t» ^ 7i\ das Gericbtswesen (75—76) und die
auch vor allem das Verhaltnis von Hellas zu

Agypten interessiert, so fehlt es doch auch in

dem letzten Teil nicht an Hinweisen, daB es mit

den iibrigen Volkern genau so steht (81, 6). tfbri-

gens steht diesem Exkurs, der den ersten grund-

legenden Teil abschlieBt, formell parallel der den

vierten Teil abschlieBende Exkurs iiber die nach

Agypten gekommenen Griechen. Beide haben

den gleichen Zweck, Es sieht doch so aus, als

rufe, c. 74), das Gerichtswesen (75—76) und die

Gesetzgebung (77—80, 2), das Privatleben (Ehe-

und Kindererziehung 80, 3-81, Medizin 82),

Religion (Tierdienst 83—90; xa x£qI xovg xerskev-

xrjxoxag v6}iifta 91—93) — iiber deren utopischen

und protreptischen Charakter kein Zweifel sein

kann. Zwar ist die Form nicht die der theore-

tischen Vorschriften und Erwagungen, sondern

die des historischen Berichtes uber ein einmal

ob wirH.s eigene' Disposition vor uns haben. 50 wirklich vorhanden gewesenes Staatswesen; aber

j. i- V-*-.: *\.i~.\.t.~ -k„™M 4. ™u ^i«or A*r T^n i Hf. d«r der Emnfehluner mit Urteilen.
Denn auch die Konigsgeschichte beginnt mit einer

besonderen Berufung auf die dvayQa<pat der Prie-

ster. Vollkommen deutlich aber ist, daB die Ein-

leitung des letzten und wichtigsten Abschnittes

(c. 69) nicht Diodor gehert, sondern den Gedanken-

gang des H. selbst wiedergibt. Hier wird die

lehrhafte Tendenz des Werkes offen ausgespro-

chen in den Worten, daB er von den Nofioi an-

fiihren wolle xd xs jtaQaSo^oxaxa xai to. (tdfaoxa

der Ton ist der der Ernpfehlung mit Urteilen,

und die praktischen Nntzanwendungen , die sich

fur die Gegenwart aus dem geschilderten Zustand

entnehmen lassen, erscheinen uberall. Mit Bewun-

derung wird z. B. von dem durchaus rationell

eingerichteten Leben des Kenigs gesprochen; oder

es wird konstatiert, me die Grabsitten eine fieyioxt}

xai ovfi(poQO>zdxr) dioQ&wotg x&v ^wv ergeben

(93, 4); wie iiberhaupt diese Gesetze die besten

AyeXfjoat dwdpeva xovg dvaytvtioxovzag (69, 2) ; 60 seien, Menschen emetxeoxarot tok vfom xalitokiri-

__„j j:^^ rL_J:_vi %* j»„ -Vn+^^o iroiir+ nnoh vrnTmm mafthen. Dentlich ist uberall ein iatenter,
und dieser Gesichtspunkt des Nutzens kehrt noch

einmal wieder 77, 1 : es sollen die Gesetze der

Agypter besprochen werden, die naXatoxijxi dtrj-

veyxav r} jiaetjXXayfisvrjv xdZ-tv iayw V ™ awoXov

dxpiletav rolg yiiavayvataxovoi dvvavxai aaQa-

ozea^at. Nachdem H. diese d><piXeia der agyp-

tischen I*/ tot allem damit begrfindet hat, daB

sie die Stabilitat der Verfasaung und das Glttck

xcbxaxoi machen. Deutlich ist uberall ein latenter,

ja vielfach (73, 5. 74, 7. 79, 5. 92, 5) einausge-

sprochener Gegensatz gegen die tatsachlich. be-

stehenden Einrichtungen der griechischen Staaten

:

so wenn konstatiert wird, wie nutzlich die Erb-

lichkeit der Bernfe, die Beschranknng auf einen

Beruf, der AusschluB der Techniten vom po-

Htischen Leben ist (74, 1- 6—7); vgL ferner die



Verteilung des Landes an . den Konig und die
oberen Stande der Priester nnd Krieger (73);
das schriftliche Verfahren Tor Gericht, das die

r^Xvai x&v e^rogcov not xyv xfjg VTxoxQloeoig yotj-

rsiav nnd alles , was sonst beim griechischen
Verfahren die Wahrheit verdunkelt, ausschliefit

(76, 1); die Ausschliefiung der Schuldhaft (79,
3—5); die Verurteilung der Kinderaussetzung

(80, 3) oder der iibermafiigen Schatzung der Ab-
kunft (92, 5); das Verhalten gegen die Sklaven

(77, 6) a. a. m.
Es ist vollkommen deutlieh , dafi hier ein

Staatsideal gezeicb.net wird , das ganz auf ratio-

neller Grundlage aufgebaut ist und abzielt auf

die hSchste evdaipovla. des Landes und seiner

Bewohner. Es ist ebenso deutlieh, dafi die Ge-
danken und Motive , die H. in den agyptischen

Institutionen findet, oder die er in sie hineinlegt,

nach denen er sie biegt mid umdeutet, durcbaus
griechisch sind; hervorgewachsen aus den Dis-

kussionen tiber die beste Staatsform , tiber den
Wert und die wiinschenswerte Gestaltung der

Regierung einerseits, des Lebens der Beherrscbten

andererseits. Denn diese Scheidung steht fiir H.,

wie fiir die Pbilosophie saec. IV uberhaupt, fest,

geradeso wie die Uberzeugung, dafi der Herrscber

fiir das Wobl der Untertanen da ist, fiaodsve
BVEQystfjq sein soil (43, 6. 90, 2-3 u. o.). Man hat H.

danach einen Vertreter des ,aufgeklarten Despotis-

mus' genannt. Kaum ganz mit Eecht, man konnte
eber das ,konstitutionelle K6nigtum' als sein Ideal

bezeichnen; denn wenn auch in der Ktmigsge-

schichte die alten Pbaraonen als absolute Herr-

scher erscheinen, so spielt doch in dem systema-

tischen Teile der KOnig durcbaus nicht die Eolle,

die man von dem iiberzeugten Vertreter aolcher

Auffassung erwarten sollte, Namentlich von der

kynischen Auffassung des Hirten fiber die Men-
schenherde ist nichts zu spiiren, ebensowenig
ubrigens von irgendwelcher gOttlichen oder son-

stigen sakralen Stellung des Konigs (s. besonders

70, 4ff. und vgl. 90, 3). Der Unterscbied gegen

Euhemeros ist sehr deutlieh und wobl auch ein

Zeichen, daB wir die Aiyvnxiaxd zeitlich nicht

zu tief herabdrucken durfen. Die Darstellung

macht vielmehr den Eindruck eines Kompromisses,
das von der Platonischen Anschauung ausgeht,

aber diese den tatsachlicben Verhaltnissen ent-

sprechend modifiziert ; es herrscht zwar der Kflnig

und nicht der Philosoph; aber dem Konig fehlt

die fiovaQzmi} s^ovoia, er handelt nicht xaxa ttjv

kavxov Tigoaigsatv awnev&vvaig (70, 1), sondern

er ist bis in die kleinsten Einzelheiten (70, 9ff.)

binein den vopoi unterworfen. Woher diese vojuoi

stammen, wird nicht weiter gesagt ; sie sind eben

seit Urzeiten da, d. h. es ist die vom Philosophen

entworfene und in die Urzeifc reflektierte Ideal-

verfassung. Die Bewahrer der vo/iot aber sind

die ieQtis, deren Sohne den Konig umgeben (70,

2) und die selbst in ganz eigenartiger , auf die

doch nun einmal tatsachlich vorhandene Macht
des Konigs Riicksicht nehmender, man mOehte
sagen in diplomatischer Weise den Konig zu er-

ziehen haben (70, 8). Anffallig ist auch, wie oft

EL hervorhebt, welchen Vorteil der KOnig selbst

aus einer gesetzmafiigen, dem Wohle der Unter-
tanen gewidmeten Regierung zieht; nnd umge-
kehrt, welche Strafen den sehlechten Eonig tref-

iieKaxatos 2Y0*

fen (45, 2. 62, 6, 64, 4—6. 9. 72). Dieser Vot~
teil besteht allerdiogs allein in der svvota der*

Untertanen ihm gegenuber bei seinen Lebzeiten
und bei der Bestattung sowie in dem Nachruhm.
Auf einen griechischen GewaltherTScher, der nicht
die agyptischen Vorstelhrngen vom Werte einer
richtigen Bestattung hatte, konnte das keinen
rechten Eindruck machen. Das war eine Schwie-
rigkeit, die in der Natur der Sache lag ; dem ab-

lOsoluten Konig gegeniiber — und ein solcher war
doch der neue griechische Herrscher — gab es
kein wirksames Drohmittel; es lag doch allein

an seinem guten Willen, ob er dem Kate des
Philosophen folgen wollte.

Aber den Eindruck macht es allerdings, als

ob H. unter den Lesern , von denen er spricht
und denen er mit der Darstellung der altagyp-

tiscben JloXixeia niitzen will, in eTster Linie den
K6nig selbst versteht. Bticher IIeqI fiaaddas

20waren seit Alexanders Zeit an der Tagesordnung }

sie waren die den tatsachlicben politischen Ver-
haltnissen sich anpassenden NacMolger der /7b-

XiTsiat und Nofxoi. Die AtyvsiTtaxd des H. sind

meines Erachtens eine nicht ganz unoriginelle-

Variation dieses philosophischen jiQotQsnxixog an
einen kOniglichen Adressaten. Der Gedanke,' ge-

rade den Herrscher von Agypten durch die ideale

Schilderung des altagyptischen Staatsweseus zu
einem philosophischen Gebrauche seiner Macht

30 zu machen , war entschieden geistvoll. Man
wiirde unter diesen Umstanden auch ,eine ge-

wisse Opposition gegen die Ptolemaerherrschaft^

verstehen, die Schwartz 260ff. bei H. flnden

will, wenn er sie auch fur ,sebr harmlos' erklart,

aber sie ist nicht vorhanden. In dem Lobe der
Stabilitat der agyptischen Gesetze liegt wirklich

keine ,unverkennbare Spitze gegen die Fremd-
herrschaft der Ptolemiier'. Ein Gegensatz der
Maxedoves gegen die ftaoiXeta tmv iyzcaQiav wird

40 uberhaupt nur am Scnlusse des Absatzes iiber die

Gesetzgeber (94—95), den Schwartz selbst dem
H. abspricht, konstatiert. Sonst wird die Schwie-
rigkeit, die in der tatsachlicben Fremdberrschaft

liegt, mit Stillschweigen iibergangen, wahrend
die Perserherrschaft mehrmals mit Scharfe be-

handelt wird (44, 3. 46, 4. 49, 5). Dagegen zeigt

die Angabe iiber die Zahl der xoyptai und noXsis

in Xgypten (31,6—7) deutlieh, wie wohlwollend
H. der Herrschaft des Ptolemaios gegenubersteht^

50 die ja auch mit einem gewissen Recht den An-
spruch machte, die alte Selbstandigkeit des agyp-

tischen Nationalstaates wiederhergestellt zu haben.

Was wie Opposition aussehen konnte — und das-

ist doch allein die Nichterwahnung der griechi-

schen Herrschaft — , ist Konsequenz der Ein-

kleidung. Von den Griechen und was sie fur

Agypten getan hatten, konnte nun einmal in

dem systematischen Teil nicht die Eede sein.

Im Gegenteil kann man in dem Buche neben
60 seiner protreptisehen Bestimmung firr den Herr-

scher auch einen Protreptikos an seine griechi-

schen Untertanen sehen. Die Politik schon des

ersten Ptolemaios ging dahin, ein friedliches Zu-

sammenleben seiner verschiedenen Untertanen zu

ermOglichen; es ist im Siinie dieser Politik, wenn
H. den griechischen Nationalhochmut, der sich in

einem eroberten Lande leieht besonders listig

machen konnte, durch seine Darstellung von der

Z'tuv XXOKBUUU9

alten Knltormaeht igjjtens d&mpft; wdnn er

nao&Weist, wie die Griechen in alien Dingen von

alters her mix Schiller der Agypter gewesen smd.

Nicht mit dem ttberomte der Sieger, sondern

mit Verehrung sollen sie daher den jetzt Be-

siegten entgegentreten und es dem Konige nicht

erschweren, wenn er die alte, von den Persern

vernichtete Blute des Landes wiederherzustellen

sucht. Es ist eigentlich ganz im Sinne dieser
_. n J— _^„ "Tiirtrl T 17tt av~

zu regen beginnt, greift sie zu H. ; er ist richer be*

nfttzt im Ansteasbrief (Schwartz ,258ff. Wend-
land Ausg. p. 52. 62. 70 nnd die entschieden zu

weit gehende Vennutung Berl. phiL Woch. 1897,

1104. GeffckenXH) und von Artapanos (Freu-

denthal Hellenist. Stud. I. LT 160ff. Willrich

Hlff. Geffcken Xin). Dabei bildet der Ab-

schnitt tiber die Juden nur den Ausgangspunkt

;

die Benutzung selbst erstreckt sich tiber die gan-

z^erpleXRoman auch den Afexririv zum Sohne dem ,
was H. von den Agypt

de? Osiris macht (20, 3). Wenn H. selbst Ma-

kedonien in seiner Tjrbersicht iiber die agyptischen

Eolonien nicht nennt, so ist das ein Zeichen so-

wohl fiir seinen Takt wie fiir die Stimmung sei-

nes Leserkreises; der erste Ptolemaier hatte eine

solche Falschung seiner Nationalitat kaum gut

aufgenommen.
Die AlyvJttiaxd scheinen einen gewissen lite

Limu., ,t«» — .— — .,jr OTi sagte, auf die

Juden iibertragen wird; z. B. wird der agyptische

Hermes, der Yater der Erfindungen, zum Moses-

Hermes ; und die Gleichung Moses-Musaios, durch

die Moses zum Lehrer des Orpheus und damit

der Hellenen wird, taucht auf. Bei dieser Art

der Benutzung versteht sich , dafi man — von

der Erklarung, weshalb die Juden von den griechi-

schen Autoren nicht erwahnt wurden, abgesehen

^«MS^=^=»5^s^ArA\4
a&i'sss

ihre pbilosophische Tendenz entging, hat sie

herangezogen als das letzte und daher modernste

Buch vom Ethnographie-Typus iiber Xgypten, aber

das Hauptbuch sind sie nie gewesen. Dafur ist

bezeichnend, dafi Plutarch de Iside sie nur ge-

legentlich (Schwartz 230ff. , der meines Er-

achtens noch zu viel auf H. zuriickfuhrt) und,

wie ich glaube, nicht direkt beniitzt, sondern in

einer Zwischenquelle, in der auch Manethos ver-

Apokr. u.' Pseudep.'d. A. T. H 2. Geffcken XH
6) __ H. nicht namentUch zitiert.

Das wird ganz anders bei spateren Autoren.

Josephus gibt c. Apion. I 184—204, II 43—47

(soweit ist das Zitat auszudehnen) zwei Exzerpte

aus einem Buche des H. /T. lov&aicov (mehr weist

ihm Willrich 97ff. zu; vgl. Geffcken XV 4)

und erklart ausdrucklich, H. babe nicht noQeeytos

iiber die Juden gehandelt, sondern ein eigenes

. ' _* ™:^ mjAn. T^^rt ™-n 10_ avtAv '/ovSatW avvYsypawE BiBltov. § ^14 pi-
sanunen genannt wird (Diog. Laert. pTo. 10,

Plut. de Is. 9). Seine starkste Wirkung hat das

Werk jedenfalls in der hellenistisch-judischen

Literatur gehabt. H. hatte in den Aiyvnxtaxa

von den Juden gesprochen (Phot. bibl. 244 =
Diod. XL 3, vgl. Willrich Iudaica, Gottingen

1900, 80ff. Geffcken Xlff.), jedenfalls im Rah-

men der agyptischen Eolonisation (Diod. XL 3,

2 s« I 28, 2). Der Stil ist der der Ethnographie,

avt&v 'Iwbaiow ovyysyQafpE fiifSXiov. §214 fit-

jSAt'ov ne$t fifi&v), das ubrigens leieht zu erhalten

sei (§ 205). Die Sonderesistenz eines solchen

Buches ist schon danach sicher; es wird aber

auch von Origen. c. Cels. I 15 (I 67, 29 Eoe-

tschau) erwahnt, der zugleich den Zweifel des

Herennius Philon an seiner Echtheit mitteilt.

Dieser Zweifel griindet sich auf das ubermafiige

Lob , das in dem Buch der jiidischen Weisheit

tie dtnn'aich Diodor das Stack als ethn^ra- 40 fspende w;rd und nraB nfadrt
.

erhalta *&
vhische EMeitung fiir den Judenkiieg des Pom- den (Willrich 86ff. Geffcken XH._ Stahlia

peius verwendet. Der Ton ohne Feindseligkeit

(so wird § 4 der vatav&e<»xos xai fua6$evog fifos

entschuldigt durch die erlittene frvrjlaoia) , aber

auch ohne besondere Sympathie (Willrich 89);

denn dafi Moses <pqovv)Ou xs xai drSpemt nolv

Sunpigov genannt wird (§ 3), besagt nicht viel;

und was an seinen Einrichtungen anerkannt wird

(g 7), stammt aus Agypten. Unverkennbar, aber

bei Christ-Schmid Gesch. d. gr. L.& II 1911,

472), obwohl Elter (Gnom. graec. hist. IX 1895),

Mendelssohn (Aristeae . . ad Philostr. ep. init,

Dorpat 1897) und Wendland (gegen Willrich

Berl. phil. Woch. 1900, 1199f., vgl. bei Eautzsch

a. O.) fiir die Echtheit der bei Josephus erhal-

tenen Fragmente eingetreten sind. Aber mag

man auch annehmen, dafi Diod. XL 3 den Juden-

^==reS™«>A »SS-2^Srt^«K-£
Interesse an dem eigenartigen Voltstypus. Der

Bericht daruber aber ist nicht ohne tatsacbliche

Irrtiimer (z. B. § 5). An der Echtheit ist eben-

sowenig ein Zweifel wie daran, dafi H. die Sep-

tuaginta noch nicht kannte, sondern auf eigene

oder fremde Beobachtungen und Berichte ange-

wiesen war. Dafi die Berichte jiidischer Herkunft

waren und dafi H. im Lande selbst war, ist nicht

sicher und nicht einmal wahrscheinlich. Denn die

wenig wahrscheinlich das nach Wortlaut, Ge-

dankengang, Schlufiwort des Stiickes ist; mag

man, unter Berufung auf das Sonderbnch iiber

Abraham (s. u.), selbst sachliche Differenzen iiber-

3ehen — der Ton und der Inhalt der Eszerpte

ist so vollig verschieden, dafi sie unmOglich aus

dem gleichen Buche stammen kOnnen. Der

ruhigen Objektivitat des Diodorischen Stuckes

steht bei Josephus ein vollstandiger Panep-
sicher und nicht einmal wanrscneinucn. ^emi uie *™^ ^ „»™t^ —Mr wwiTtAt-jm aW
grofi, und es ist uberhaupt nicht viel, was er

gibt; aber die blofie Tatsache, dafi ein Grieche

die Juden erwahnte, wurde von Bedeutung ; man

sehe nur, in welche Verlegenheit z. B. den Ps.-

Axisteas (§ 29flf.) das Schweigen der alteren nnd

der dem H. gleichzeitigen Autoren aber die Juden

setzt Sobald daher die jttdisch-heUenistisehe Li-

teratur rich kr&ftiger in philosemitiBcliein Sinne

luckenhaften und zum Teil recht falschen lat-

sachenmaterial eine sehr intiine Kenntnis des

jiidischen Landes und der jndischen Geschictte.

Die Gesetzestreue der Juden (e. Ap. In^h
ihre *oW0eawr«« (§ !•})-«¥ ¥*LSS
SchOnheit ihres Landes (§ 195), der Hauptstodt

und des Tempels (196flL) werfen nut voltom Kn-
sel gem*lt Anekdoten illurtrieren ihre geistige
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und sittliche ttberlegenheit (20 Iff.). Ihre Treue
und Tapferkeit sicherte ihnen von vornherein
die Gunst Alexanders und der Ptplemaier (IT
43ff.), Wir kennen Ton und Inhalt aus an-

deren Produkten der judischen Apologetik, von
deren Masse sich Ps.-H. vielleicht aber dadurch
unterscheidet, daB er nicht ganz so roh arbeitet.

Die Anknupfungen an den echten H. , die man
gefunden hat, sind freilich unbedeutend, aber der

Alitor behandelt den historiscben Hintergrund 10
mit einer gewissen G-eschicklichkeit (Geffcken
XV) : er erfindet nicht schlechthin, sondern kniipft

an historische Zablen an, die ei umdeutet (c. Apion.

I 186. 194 AnschluB der Juden an Ptolemaios I.

wegen seiner ^m6xr}g und <pdav&e<o7zia oder wegen
der ozdatg in Syrien vgl. mit der gewaltsamen
Yerpflanzung bei Ps.-Arist 12f. coll. Diod. XIX
93, 7) oder erweitert (Verhalten der Juden beim
Neubau des Beltempels, c. Ap. I 192; vgl.

Greffcken XV 3). Auch schriftstellerisch scheint 20
er nicht ungewandt gewesen zu sein. Vielleicht

darf man aus Joseph, c. Ap. I 183ff. eine Rah-
menerzahlung erschlieBen, die in Ich-Form (§ 189

ovvrjd-rjg fffuv , § 201 sfiov yovv) den Autor als

Begleiter des Ptolemaios im Syrischen Eriege

(184f.) und Teilnehmer an anderen Expeditionen

(201) einfiihrte. Sie lief dann wohl aus in die

tTbersiedelung vieler Juden nach Agypten ; unter

ihnen war auch der apxi-£e£v$ *E£sx(a$ (186f.),

dessen Vorlesung — elyev yog xrjv xaroixTjotv 30
avrcov xai tr/v TioXizsiav ysygaftftsrijv (189) —
das Kernstiick des Buches bildete. Allerdings ist

sie schwerlich vor den eigenen Genossen gehalten,

sondern vor den Mitgliedern des hellenischen

Kreises, dessen owqdr\g Ezekias geworden war.

In avzotg (§ 189) steckt ein Fehler des Josephi-

schen Testes.

Der Verfasser des Buches laBt sich naturlich

nicht ermitteln; Freudenthals Annahme, es sei

Artapanos gewesen, ist mit Recht allgemein ab-40
gelehnt. Die Entstehungszeit (saec. Ill ex. v. Chr.

Schtirer Gesch. d. jud. Volk. Ill 3 607. Suse-
mi hi II 644; saec. II ex.fl in. und etwa gleich-

zeitig mit Ps.-Aristeas Stahlin 473; kurz vor

Ps.-Aristeas, etwa im Anfange unserer Zeitrech-

nung Will rich 95ff. 127) wird nach unten be-

grenzt durch Josephus, nach ohen mit etwas ge-

ringerer Sicherheit dadurch, daB Alexander Poly-

bistor und Philon ihn nicht nennen. Dazu stinimt,

dafi eT den Aristeasbrief vorauszusetzen scheint 50
(Ps.-Arist. 12f. c* c. Ap. I 186. 194 ; das umge-
kehrte VerhaTtnis, das Willxich 97ff. u. a. an-

nehmen, ist meines Erachtens ganz unmoglich),

der seinerseits noch den echten H. zitiert.

Es liegt im Wesen solcher Falschungen, da8
sie bestandig weitergebildet werden; und ein

Name, der einmal von den Falschern aufgegriffen

ist, wird auch ofter gehraucbt. So kennt Jose-

phus ant. Iud. 1 158 ein weiteres flifiliov des E.
ITeQi 'Afigdfiov (er benutzt es noch I 161. 165f., 60
vgl. Willrich 108), das gewifi identisch ist mit
dem von Clemens Strom. V 14, 113 unter dem
volleren Titel sv t<oi xaz" "AfiQafwv xai zovg Atyv-
jitlovg zitierten Buche. Clemens, der daraus die

falschen Sophoklesverse anfflbxt, betont sebr stark,

dafi der .Historiker* H. es verfafit habe; und Jose-

phus fubrt es genau so ein, wie ITsgi 'Iovdaltov ;

Berosos habe Abraham (ubrigens nicht namentlich)

erwahnt,
t
E. de tov (Avqafrfyvai nXtXov ri sisjiotyxev *

fiifiXtor yog xrl. Zu identifiziexen (Muell er 385.
SusemihIII 644 u. a.) sind die beidenFalschungen
nicht. Das Buch IIbqI 'Afe&pov (uber dessen
Weiterbildung im einzelnen zu vergleichen sind
Elter Gnom. hist. V. IX. Christ Philol. Stud,
zu Clem. Alex., Miincben 1900, 31ff. Geffcken
XVf.) vertritt ein fortgeschritteneres Stadium.
Es ging weniger darauf aus, eine — wie gunstig
auch immer gefarbte — Darstellung der jiidischen

Geschichte und Institutionen zu liefern, wie das
JIsqi 'lovdatcov in einem gewissen AnschluB an
den echten H. tat, als vielmehr in energiscber

Weise die Anspriiche der Juden auf alleinigen

und uralten Besitz aller Wahrheit und Weisheit
zu vertreten und die ubrigen VSlker (d. h. in

erster Linie die Agypter) als ihre Schiller zu er-

weisen. Das war unmOglich ohne gefalschte Zitate,

die fur IIsqI 'lov&aiatv mindestens nicht nach-

weisbar sind.

Kehren wir vom falschen zum echten H, zu-

ruck. Er ist kein Mann von hervorragender Be-
deutung, kaum von eigenen Ideen gewesen. (Rohde
2241 Schwartz 262). DaB er uns uberhaupt
faBbar ist, verdanken wir eigentlich nur der

mangelnden Einsicht Diodors. Aber er ist inter-

essant als ein Scbriftsteller aus der ttbergangs-

zeit zum Hellenismus. Er reprasentiert dieses

Zwischenstadium besonders gut; er laBt die ver-

schiedensten Einflusse Friiherer auf sich wirken,

zeigt aber seinerseits schon die einseitige Bevor-

zugung einer stark theologisch und erbaulich ge-

richteten Ethik. Ebenso den Zug der Philosophie

zur Anp'assung an das praktische Leben. Be-
sonders deutlich aber zeigt sich seine flbergangs-

natur darin, daB er auch den ITbergang der helleni-

schen Philosophie zur hellenistischen Wissenschaft

verkOrpert. Er verbindet noch, was schon die

nachste Generation um die Wende saec. XYfOl
tatsachlich trennt: ijrsxXiq&ij ttai xgirixog (xg. xal
hsl.; verbessert von Kuster) yQafi/naxixos, Durch-
aus richtig hat Eoeper (II 8) bier auf H.s Zeit-

genossen Pbilitas verwiesen, der ebenfalls yQa/u-

fiatixoQ xQixixoQ heifit (Suid. s. v.) und gleich-

zeitig philosopbisch interessiert war. Naturlich

decken sich beide nicht vollkommen. H. neigte

\ie\ starker nach der philosophischen Seite; und
der dichterisehen Tatigkeit des Philitas hat er

nur die Prosaromane entgcgenzusteUeu. Aber wie

dieser /7o3<kfcu geschrieben hat, so fuhrt Erotian.

s. xvQfiaair}v fur H. auf ein ahnliches Werk.
Homeriker waren sie beide. H.s Buch Ileql if\<;

rtoi^aeojg 'OfirjQov xal Uatodov ist uns allerdings

diiekt nicht kenntlich. Aber man darf wohl
seinen Charakter aus den Homerzitaten der Atyv-

siztaxa erschliefien (Diod. I 12, 2. 5. 10. 45, 4ff.

c*- Schol. D. I 383), die ihren ursprunglichen

oder spateren Platz sehr wohl in einer besonderen
Abhandlung gehabt haben kennen. Danach hatt«

es weniger rein philologischen, als sozusagen
philosophischen Charakter. Nicht Textkritik;

eher vielleicht Problemata, sodaB es neben Ari-

stoteles 'AsxoQrjfiara 'Ofirjeixd treten wurde. Am
wabrscheinbchst-en aber doch eine systematische

Abhandlung mit dem Ziel, Homer und Hesiod
philosopbisch zu verwerten, wobei die diesen Dich-

tern zugeschriebene Weisheit aus Agypten abge-

leitet und aus Agypten erklftrt wurde. Schwartz

27 oy Hekataai MeKate wrm

250 hat auf die VorHebe Pyrrhona fto Homer
binffewieaen (Diog^ Laert. IX 67). Zu erinnern
ist auch an die Homerstudien des Anaiarchos
(Strab. Xm 1,27), dessen Enkelschaler H. war,

und an die seines Mitschulers Timon (Diog. Laert.

IX 113).

Liter atur: FHG II 384—396. IV 657b.
Eohde Der griech. Koman^ (1876, 208ff.) 228ff.

Eoeper Uber einige Scbriftsteller mit Namen

tJber den Ursprung und die Bedeutung der

H. laBt sich bei dem Mangel an Zeugndssen nicbts

Sicheres feststellen. Sie wird weder in der Ilias

und Odyssee, noch in den Fragraenten der Ho-

merischen Epen erwahnt. Die alteste literarische

Quelle ist das Preislied auf H. in Hesiods Theo-

gonie 410—452. Aber aus diesem Hymnus laBt

sich fur das Wesen der Gottin wenig lernen. Da
sie namlich an diesen Stellen als AllgOttin ver-

Hekataios, Danzig 1877. 1878. E. Schwartz 10 herrlicht wird, erhalten wir nur ein ganz allge-

Rh. Mus. XL 223-262. Susemihl Gr. Lit.-Hist.

I 310-314. H 644f. Wachsmuth Einlg. i. d.

Stud. d. a. Gesch. 1895, 329—332. Schwartz
o. Bd. V S. 670-672. Diela Fragm. d. Vorsokr.
12 (1906) c. 60 S. 458-462. Geffcken Zwei
griech. Apologeten (1907) p. X—XVI. Christ-
Schmid Gesch. d. gr. Lit. 5 § 454 (II S. 172).

Stahlin ebd. § 652 (II 472f.). [F. Jacoby.]

5) Hekataios ("ExaraTog) von Thasos, Epigram-

meines, jeder Bestimmtheit entbehrendes Bild

von ihr. Auch herrschen tiber die Echtheit starke

Zweifel. Vielfach halt man die Verse fur ein Ein-

schiebsel (dessen Alter sich schwer bestimmen laBt)

mitAnlehnung an einen Hymnus (orpbisch : S cho e-

mann Opusc. II 2l5ff. ; anders Rohde Psyche 5- 6 -

II 82, 2) vorfertigt, das an eine Erwahnung der

H. in dem alten Text der Hesiodeischen Theo-

gonie angeknupft wurde (Nilsson Griech. Feste,

inatiker unbestimmter Zeit. In der zerrtitteten 20 Leipz. 1906, 295). Auffallend ist die Beobach-

Partie der Anth. Pal. VII 163—168 auf WOch-
nerinnen steht zu 167 das Lemma row avxov (d.

h. Dioskorides) oi bh'Exazaiov Oaalov (C, ebenso
Plan.) ; da wir von H. sonst nicbts wissen, ist eine

Entscheidung iiber den Autor von 167 unmog-
lich. [v. Radinger.]

6) Hekataios {Heeataem) erfand ein Pflaster,

auf leichte Wunden zu legen, Cels. V 19, 16.

26, 35. [Gossen.l

tung, daB sie bei Hesiod ganzlich der unheim-

lichen Seite entbehrt; viebnehr erscheint sie als

eine sebr angesehene, den Menscben in den ver-

schiedenen Lebenslagen hilfreiche Gottin.

Dann wird sie im Homerischen Hymnus an

Demeter kurz erwahnt.

Erst mit dem 5. Jhdt. setzen die Zeugnisse

zahlreicher ein, und zwar ist nach ihnen H. die

G6ttin der Gespenster und der Geister (Nilsson

7) Hekataios, wird von Plinius (n. h. XXXIII 30 395). Damit wird es auch verstandlich, daB sie
' Ywrrr ot\ .._j. j i7i Viu _i_m ± •_ j tt :_-.!».-,„ rr~j:^i.4-™« «;^l.+ ..^lT^^m^156. XXXIV 85) unter den Erzbildnern als ToTeut,

der in Silber arbeitete, genannt, Brunn Gesch.
d. griech. Kfinstler I 526. H 405. [Pfuhl.]

Hekataa, Sohn des Gnotos, einer der 27
Strategen von Erythrai, die hier alljahrlich als

wichtigste politische Beamte gewahlt worden
sind (je 9 von ihnen je 4 Monate im Amt).
Seine Amtszeit fallt etwa in das J. 274 v. Chr.,

d. h. in eine Zeit, wo die Stadt ptolemaisch war.

Dittenberger Syll.8 I 210, 7. II 600, 72. 91.40
Beloch Gr Gesch. Ill 2, 273ff. [Walter Otto.]

Hekate (Exctr^). Der Name wird meistens
aufgefaBt als weibhches Gegenstuck zu Apollon
£xazr}fi6Xo$, ixdsgyog, ixaT?f^skhtjg, der auch ein-

fach exazog (s. d.) genannt wird, Usener Gotter-

namen 37f. ; Artemis heiBt aucb sxaegyr} (s. d.),

und 'Exdtrj ist ein hiiufig vorkommender Beiname
von ihr (Preller-Robert Griech. Myth.* 321,
3. v. Wilamowitz Herm. XXI 609). Daher

in den Homerischen Gedichten nicht voTkommt.

Sie gehOrte dem Volksglauben an und paBte in

die aristokratische Gettergesellschaft des aufge-

klarten Homerischen Zeitalters nicht hinein. Mit

dem Sinken der hellenischen Kultur und dem
Vordringen des Volksglaubens gewinnt auch H.

an Bedeutung. Sie wird die Fiihreriu des Gei-

sterheeres und spielt im Aberglauben und Zauber

eine groBe Rolle.

Vielfach finden wir H. nicht als selbstandige

Gottin vor, sondern schon fruh ist sie mit anderen

gOttlichen Wesen in Verbindung gebracht worden.

Am fruhesten wurde sie Artemis gleichgesetzt.

Im Kulte ist sie mit ihr verschmolzen , z. B. in

Athen (CIA I 208, 2), Epidauros CEqwp. agx-

1883, 152, 48), auf Delos (Dittenberger Syll.

H2 nr. 588, 45, 176), und Kern (Herm. XXIV
500) ist der Meinung, daB beide im Kulte nie

scharf getrennt werden. Die Zusammenstellung
hielt man H. fur einen ursprunglichen Beinamen 50 Artemis- H. finden wir schon bei Aischyl. Suppl
der Artemis, und der Form nach fur eine Ab- 676. Eurip. Phoen: 109 ; vgl. Varro de 1. 1. VII
ktirzung von 'jExa.njfiEkhy ebenso wie Hekaerge
und Hekabe (s. d.). Etymologisch deutete man
den Namen als ,Femhintreffende l (Preller-Ro-
bert a. a. O. 321). Die Ableitungen im Etym.
Gud. 176, 9. SchoL Horn. H. V 759. Eustath.
Horn. 1197, 27 fuhrten Steuding (in Roschers
Myth. Lex. I 1899) zu der Annahme, ,daB er wohl
auf die Fernwirkung des Lichtes bezogen werden

83. Myth. Vat. 1 112. Spaterist sie ganz allgemein,

Verg. Aen. IT 511 und Schol. Serv. Schol. Eur.

Med. 396. Schol. Theocr. II 12, 33f. Orph. Arg.

933. Abel Orph. 289, 6. Nonn. Dionys. XTV
191ff. Etvm. Gud. 176, 9. Suid. s. 'Exdvrjv. Tzetz.

Lycophr. 1180. Eustath. Horn. 1197, 27. Pap. Par.

2523 (ed. Wiinsch Kl. T. 84) u. a.

Die Vermischung mit dieser Gottin, mit der

muB'; auch Gruppe (Griech. Myth. 1288, 6)60H. sicher manche Zuge gemeinsam besafi, hatte

halt diese Ableitung von cxdg fur wahrschein-
lich, obwohl sie nicht sicher ist, Usener Rb.
Mus. XXIII (1868) 330, 33; anders Fick Per-
sonam. 2 452, der ihn von fixyxi ableitet und
ihn als ,der nach dem Willen SchieBendc* aus-

legt. Eine weitere Deutung Bury Class. Rev.

HI (1889) 416; vgl. dagegen Vince ebd. IV
(1890) 47.

besonders zwei Folgen : erstens hat sie den Cha-
rakter der H. in vielen Punkten verdunkelt. Denn
da beide Gottinnen sich ihre Eigenschaften gegen-

seitig ubertrugen, laBt sich das ursprtagliche

Wesen der H. haufig nicht mehr erkennen. So
gehen die hrtxltjoeig der einen meist auch auf
die andere uber, da sie in der Volisvorstellung

nicht mehr geschieden werden konnten. Wir
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finden eine Artemis tgtodJxtg (in Thera, HiHer
v. Gaertringen Klio II 901, 224; vgl. Charikl.

bei K o ck CAF IH 394, 1 . Corn. c. 34) u. a. ; ebenso

eine H. otbxstQa (in Pbrygien, s. Athen. Mitt.

X (1885) 7 und dergl. mehr; s. Steuding bei

Roscher Myth. Lex. I 1896. Preller-Robert
321ff. Farn ell Cultes of greek states II (1896)

509ff. ; hesonders Paris bei Daremberg-Saglio III

1 (1900), 50ff. Gruppe 1289, 2). Wahrschein-

Kroll De orac. Chald. 27ff. 49. 69. Ziegler
Arch. f. Eel.-Wiss. Xin [1910] 266ff.).

In der Genealogie gilt H. gewOhnlich als

das einzige Kind (juowoyevrjs : Hes. Tbeog. 426.

448. Apoll. Rbod. m 1035) des Titanen Perses

oder Persaios und der Asteria (Hes. Theog. 409fl\

Horn. bymn. V 241 ' Apollodor. I 2, 4. Lycophr.

1175. Schol. Apoll. Ehod. Ill 200. Diodor. IV
45. Cic. nat. deor. in 18, 46; vgl. War r Class.

lich ist auch der Hesiodische Hymnus durcb diese 10 Eev. IX [1895] 390ff. Nach Diodor. IV 45 ist

Gleichsetzung beeinnuBt. Der EinfluB der Artemis

gab wohl den AnlaB, daB H. auch zur Jagerin

wurde (Athen. VII 126 p. 325 c. Scbol. Apoll.

Ehod. Ill 200. Stat, Acb. I 344 und in orphi-

scher Dichtung). Darauf bezieht sioh auch die

Darstellung in der Kunst mit Bogen (Matz-
Duhn Ant. Bildw. in Eom 617; Euseb. praep.

ev. HI 11, 22. Petersen Arch.-epigr. Mitt.

IV [1880] 143). Doch ist es schwierig, jeder

Perses der Konig der Taurer und Bruder des

Aietes; s. Gruppe 547, 6). Darnach wird sie

auch IIsQOElr} (CIG 5950. Orph. hymn. I 4. VaL
Flacc. VI 495) oder nsgofjtg genannt (Lycophr.

1173. Apoll. Ehod. Ill 467. 478. 1035. IV 1020.

Ovid. met. Vn 74. Sen. Med. 814. Stat. Theb.

IV 481 ; Tgl. Bruchmann Epitheta deorum 98.

Diese Beinamen benutzt v. Eoemer Jahrb. f.

sexuelle Zwischenstufen V (1903). II 725ff., urn

die ihr zukoramenden Eigenschaften zuzuschreiben. 20 eine Beziehung zwischen H. und Mithras herzu-

Auffallend ist es aber, daB Artemis trotz ihrer

engen Verwandtschaft mit H. erst ganz spat als

Gottin der Gespenster auftritt (Gruppe 1292,

2), diese Seite scheint also ihrem Wesen ursprung-

lich fremd, dagegen der H. eigentiimlich zu sein.

Zweitens tragt diese Verbindung die Schuld,

daB H. meist als untergeordnete Gottin vorkommt
und ziemlich in den Hintergrund gedrangt ist.

Diese Erscheinung hat auch zu der Annahme ge-

stellen; s. die Eichtigstellung bei Ziegler Arch,

f. Rel.-Wiss. XIII 267, 2). Nach Pherekydes (FHG
I 72, 10 = Schol. Apoll. Ehod. Ill 467) ist Ari-

staios ihr Vater,

Aber auch mit Zeus ist sie in Verbindung ge-

bracht worden (Schol. Apoll. Ehod. Ill 467, 1035).

Sie gilt als Tochter des Zeus und der Deraeter

(Eur. Ion 1045. Schol. Theokr. II 12. Abel
frg. 219), oder des Zeus und der Hera (Sophron

fiihrt, daB H. nur eine Ablosung einer Seite der 30 bei Schol. Theokr. a. a. O.), des Zeus und der

Artemis ist (Kern a. 0, u. a.). Aber liegt die

Vermutung nicht nahe, daB die machtigere Gottin

die unbedeutendere Sondergbttin (dafiir scheint

der aUgemeine Name kxdzv} zu sprechen) aufge-

sogen hat, eine Entwicklung, die sich so haufig

in der griechischen Eeligionsgeschichte beobachten

lafit?

Bei den Romern verband sich H. aufs engste

mit Diana (Ennius trag. frg. 362 Eibb. Catull.

Pheraia (Schol. Theokr. II 36. Tzetz. Lycophr.

1180).

Als Gottin des Zaubers wird sie zur Gattin

des Aietes gemacht (Diodor. IV 45. Schol. Apoll.

Ehod. II 200) und von ihm Mutter der Kirke

(Ovid. met. XIV 405) und der Medea (Diodor. IV
45ff. Scbol. Apoll. Ehod. Ill 242. Etym. M.

515, 11). Ferner ist sie Mutter der Skylla (Schol.

Apoll. Ehod. IV 827flf. Schol. Horn. Od. XIII

i. 34. Hor. c. I 21. Ill 22 u. a. ; vgl. Pap. Par. 40 85 = FHG II 10, 8) ; von Zeus Matter der Brito-

2786ff. Lobeck Agl. 543), die von ihr den Bei-

namen Trivia ubernahm (CIL X 3795. XIV 2867,

triformis CIL II 2660; im Kult: CIL VI 511.

Buecheler Carm. epigr. 1529. Wissowa Eel.

u. Kult. d. Eomer 202). Mit ihr verschmolzen

lebt sie im Volksmunde bis ins spate Mittelalter

hinein als wilde Jagerin weiter (Grimm Deutsche

Mythol.4 235. 237. 778. 792. 972. Kader-
macher Westd. Ztschr. XXIV [1905] 219ff.

Rohde Ps. 84).

Im Zeitalter des Synkretismus trat sie mit

den verschiedensten Gottinnen in Verbindung,

der Aphrodite (Pap. Paris. 2557; vgl. Diete-

rich Abraxas 103. Kroll De orac. Chald. 69),

der Bona Dea (Macrob. Sat. I 12. 23), Magna
Mater (CIL 511 = Buecheler C. epigT. 1529

A

5), Isis (Apul. met. XI 2. 5. Drexler bei Eo-

scher Myth. Lex. II 468), Bendis (Hesycb. s.

Hd/A^Tov xoqt]), Brimo, der Gottin von Phera

niartis (Favorin. s. Betzdfiagxig . Etym. M. 214, 26

;

vgl. FHG HI 8, 23); von Triton Mutter der Kra-

taiis (FHG IV 495). Von Caelus ist sie schliefi-

lich Mutter des Saturnus und Ianus (Arnob. II

71. Ill 29; s. Kroll De or. Chald. 69).

H. scheint von Anfang an die Gottin der Gei-

ster und Gespenster gewesen zu sein, als deren

Anfiihrerin das Volk sie sich in spaterer Zeit

dachte. Sie ist also ein damonisches Wesen und

50 hat als solches viele Beziehungen zur TJnterwelt,

sodafi sie vielfach als chthonische Gottin be-

trachtet wird (Eohde II 80ff.). Freilich laBt

sich nicht feststellen, welch e AutTassung den wirk-

lichen Ursprung richtiger gibt
;
jedenfalls stehen

sie in engem Zusammenhange, wenigstens in spa-

terer Zeit. Man glaubte sie in der Tiefe des

Herdes wohnend (Eur. Med. 398ff.; nicht un-

wahrscheinlich ist die Vermutung, daB man sie

unter der nvgbs dscnotva zu verstehen hat, Eur.

(EinfluB der Artemis): Lycophr. 1176. Apoll. 60 Phaeth. frg. 781, 39. Eohde II 82, 1). Haufig
«. . m ^/>^«. ..r^i 3 c, ^ i ^__u i— w^ s je a jg y$ovia angerufen: Schol Aristoph.

Ean. 295 (frg. 500. 501 Kock). Theokr. II 12

und Schol. Trag. Anon. frg. 375 NauckS. Plut.

quaest. R. Ill; de defect, orac. 13 p. 416 E.

Kaibel Epigr. Gr. 1136, 5. Pap. Paris. 1443^

bei defiziones: Wiinsch Def. tab. Att praef. VI.

Index II 47. Audollent I>ef. tab. praeter At-

ticas, Index IVA 461. Wflnsch Ant. Zauberg.

Rhod. HI 861ff. 1211 und Schol. Orph. Arg.

17, 431. Nach Aagustin. serni. 242, 7 und bei

Porphyr. (or. phil. 122 W.) wird sie als Weltseele

bezeiennet (vgl. jiavzos xooptov xXft&ovxog avaooa
Orph. hymn. I 7).

In aim richer, verallgemeinerter, abstrahierter

Form ist eie endlich auch von den Neuplatoni-

kern in ihr mystiseh.es System aufgenommen (s.

MjL.un.aivu

24; als naxay^ovU\ Audollent nr. 74, 2—3.
75, 4—5; femer entsprechend der Unterwelt als

eines dunklen Ortes als anoxia (Diodor. I 96.

Pap. Paris. 2562ftY) ; oder fjAXatva (CIG 3857 k).

Fur ihren chthonischen Charakter spricht auch

ihre Verschmelzung mit Persephone, der sie oft

gleichgesetzt wird (Schol. Theokr. II 12. Serv.

Aen. IV 511. VI 118. Myth. Vat. I 112. II 15.

Ill 7, 1; vgl. Lucan. VI 700. Stat. Theb. IV
429 und Scbol. IV 144. Fulgent, myth. I 9.

Apul. met. XI 2. Pap. Paris. 2522 ; vgl. 1402.

2745. 2798; inschriftliche Belege bei Cumont
Hon. Mithr. I 140; s. Wiinsch Zauberg. 24ff.),

oder mit der sie genealogisch verkniipft wird (s.

o.) ; wie Persephone wird auch H. Gattin des

Pluton (Soph. Ant. 1199 und Schol.; vgl. Oed.

Col. 1548. Pap. Paris, 2714. 2720. 2745); bei

Hesych. heiBt sie Hdfirjtov (— Hades, O. M tiller

Proleg. 306) rngt) (s. v.), oder auch selbst d§-

jw?jt»7 (hymn. 3 bei Abel 289). Tochter des Eu-

bulos (= Hades) ist sie im Orph. hymn. 72, 3.

Sie heiBt Orph. Arg. 980 Ta^ragonais (vgl. Pap.

Paris. 1403) ; andere haben sie zur Begleiterin

(Hymn. Horn. V 40) oder Amme. der Persephone

gemacht (Schol. Theokr. II 12).

Ihr chthoimcher Charakter wird auch deut-

lich gekennzeichnet durch ihre Attribute; wie

die rachenden und strafenden Gotthelten der Unter-

welt, die Erinyen, halt auch H. Dolch, Schlange

und Geifiel, Petersen Arch.-epigr. Mitt. V (1881)

76fF. Auf dem pergamenischen Zaubertische ist

H. mit diesen Dingen ausgestattet (Wiinsch
Zauberg. 25). Auf einer karthagischen Fluch-

tafel (Audollent nr. 242, 39) heiBt H. tgifioQ-

<pog (iaoT£iyo(p6Qog ; das Schwert der H. wird er-

wahnt: Pap. Lugd. (ed. Dieterich) 1, 10. Pap.

Paris. 2479ff.; die Schlange: Soph. qiCot. frg. 490
= Schol. Apoll. Ehod. Ill 1214. Schol. Arist.

Ean. 295. Pap. Paris. 2800; vgl. Wiinsch a.

a. O.

Durch ihre Gleichsetzung mit Persephone,

durch ihre Stellung als Gattin des Pluton wird

schon deutlich, daB sie die Herrin der Unter-

welt ist (avaooa hymn. Horn. V 440. Orph. hymn.

I 6). Als Zeiehen ihrer Macht besitzt sie die

Schlussel des Hadestores; sie hat die Gewalt,

die Pforte zu Offnen und zu schlieBen (Verg. Aen.

VI 258. Apul. met. XI 2 ; Pap. Paris. 1403 wird

sie angerufen als xfaidov%s IIsQoifpaooa , Tag-

zdgov xoQij ; 2293 xk-iaa XQar<L ; vgl. 2235. 2719;

s. Inschrift aus Cypern: Wunsch Def. tab.

praef. XVILT nr. I v. 53 p. XX ; und die xXetdog

ayoyyrj in Stratonikeia). Den Schlussel halt sie

in der Hand auf dem Zaubertisch aus Pergamon,

wo sie die Beinamen hat: TiaotxQdjeia, Tzaaifti-

feia, iidvxa iqpssiovoa (Wunsch a. O. 24f.), und
auch sonst ist ihr auf Kunstdenkmalern der

Schlussel als Attribut gegeben (Petersen a. a.

O. V 76ff. Koehler Arch. f. Eel.-Wiss. VLU
[1905] 221. 223. 230). Spater wurde mit der

Ausdehnung der Herrschaft iiber die drei Eeiche

(s. u.) auch ihr Schliisselamt auf die ganze Welt
ausgedehnt (Orph. hymn. 17).

Auf die Herrschaft der H. im Schattenreich

dentet Wunsch (a. a. O. 25) den Eopfputz, den
,T(Uof, der die Statuen der H. ziert und den sie

auch in dem Zanberdreieck auf dem Kopfe tragt.

In den Zanberpapyri wird dieser Kopfischninck

als fiiiTQt) bezeichnet: Pap. Paris. 2595. 2657 j

vgl. 2840.

Die Macht der H. bleibt aber nicht nur auf

die Unterwelt beschrankt, sie tritt auch mit den

Menschen in Verbindung (Audollent nr. 38,

14). Ihr EinfluB, den sie auf der Oberwelt be-

sitzt, beruht auf ihrer Eigenschaft als Herrin der

Seelen, die nach dem Tode im Hades verweilen.

Sie wird als vegzegcor ngvxavic, bezeichnet (Schol.

10 Theokr. II 12; vgl. Verg. Aen. VI 118. 564.

VaL Flacc. Vn 194), und in einem Mimus des

Sophron heiBt H. vsiox^ovlmv dsonoztg (v. Wi-
lamowitz Herm. XXIV [1899] 208. Wunsch
Jahrb. f. Phil. Suppl. XXVII [1902] 119). Apul.

met. c. 31 : manium potens Trivia. Mit Her-

vorhebung der schadlichen Seite der Seelen: ag-

Xovoa zebv jiovijgaiv daif.tdva>v (Euseb. praep. ev.

IV 22); Literatur bei Abt Apologie d. Apuleius,

Rel.-gesch. Vers, und Vorarb. IV 2 (1907) 128.

20 Als solche wird sie haufig mit dem ipvypnopiTios

Hermes zusammengestellt : Pap. Paris. 1443. 1462.

Audollent p. LXI, Index IVA p. 461f. 464ff.

Index VII Ephes. gr. 45 p. 504; Def. tab. nr. 242,

30ff. und Anm. Wunsch Def. tab. praef. XV b.

XVIII a, nr. 104-108; Eh. Mus. LV (1900) 69

nr. 10. 11. 18. 19; s. Abt a. O. 128, 1.

H. kann als Hemn der Schatten die Seelen

der Verstorbenen heraufsenden (Eurip. Hel. 569f.

Orph. Arg. 938ff. ; vgl. Claudian. in Ruf. I 155

;

30 s. Steudinga. 0.1896). Hire Macht als Konigin des

Hades gewann aber an Bedeutung durch den ftber-

gang von Seelen zu Damonen, deren unheilvolles

Wirken der primitive Mensch uberall zu ver-

spuren glaubt.

Durch Damonen glaubte man Krankheiten

veranlaBt, und besonders Epilepsie legte man als

Besessenheit durch b6se Geister aus. Auch H.

wurde als Urheberin dieser Krankheit angesehen

(Schol. Eurip. Med. 1172. Eustath. Horn. II. 87,

40 31); ebenso schrieb man ihr die Ursache des

Wahnsinns zu. Phaidra heiBt sv&eo$ i£ 'Exdzag

(Eurip. Hippol, 141); ahnlich gibt Hippocr. (de

morbo sacr. I 592 K.) die Schuld dieser Krank-

heit den em^oXatg xal rjgtboov £<pddoi$ (Tambor-
nino De ant. daemonismo, Rel.-gesch. Vers, und
Vorarb. VII 3 [1909] 68). H. sendet mmo}i?zds

und schlimme Traume, sie verursacht nachtliche

Schreckgesichter (Theophr. char. XVI 5, 7 (Leipz.

Ausg. 125f.). Hippolyt. ref. VI 20. Artemidor.

SOoneirocr. II 37 p. 139 H. Hippocr. a. a. O.). Ganz

allgemein wird sie
.
,Fuhrerin und Anstifterin'

alles Spuks und gespenstischen Greuels*. Sie ist

die Senderin der 'Exaxala (Apoll. Ehod. Ill 861)

und 'Exaxtxd <pdo/Mxxa (Schol. Apoll. Rhod. a.

a. O. Eurip. Hel. 569f. ; Ion 1054. Pap. Par.

2727ff. | Abel 289]; vgl. Dio Chrysost. or. 4

[p. 168LE.]. Hesych. s. ^Aviaia. Marin v. Procl.

28. Said. s. 'ExdzVv. Lobeck Agl. 223ff.). Eben-

so schickt sie die Personifikationen griechischer

60 Spukgestalten, die Empusa (Hesych. s. v. Etym.

M. 336, 39. 44) u. a., denen sie auch selbst gleich-

gesetzt wird (Empusa: Schol. Aristoph. Earn 293.

Mormo: Hippolyt. ref. IV 35. Baubo: Hymn.
Hek. Abel 289, 2); vgL Eohde II 408).

H. erscheint aber auch selbst unter allerlei

erschreckenden Gestalten (Theophr. char. AVI.
Dio Chrysost. a. a. O. Lncian. Philops. 39. Eustath.

Horn. 1887, 54). Als dvxaia fads begegnot sie
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den Menschen (Soph. frg. 311) und heiBt, weil

sie die dvraia schickt, selbst dvzala (Soph. frg.

811. 368. Etym. M. Ill, 49f. Hesych, s. v.).

Eine Anspielung auf H. dvraia vermutet Nils-
son 395, 2 in Horn. hymn. V 52.

G-efiirehtet ist sie als daemon meridianus:

Lucian. Philops. 22: dort erscheint sie asiofiov

tivo; yevofiEvov-, vgl. Verg. Aen. VI 255 (Nor-
den). Pap. Oxyrh. 412 (UI 36ff. Grenfell-Hunt)

Au dollent nr. 38, 14). Dort nimmt sie die Seelen

in Empfang. Auf Friedhefen verzehrfc sie die

Leichen, und den Menschen, die ihr verfallen

sind, saugt sie nach Vampyrart das Blut aus:
Orph. hymn. I 1. Pap. Par. 2857f. 2484. 2544.

2864 aifiOTioti . . . xagdtodatre, ooQxotpays, aoaQO-

poge. Pap. Par. 2855. Theocr. II 13. Hippolyt.

ref. IV 35, 3—5. Lucan. Phars. VI 738; vgl.

Dieterich Nekyia 52. Audollent n. 24t, 40f.

TieiBt sie oeioixftovsp?}; Audollent n. 38, 1410Bei Begrabnissen ist sie anwesend: Plut. de su-

Qijgix&cav; vgl. Wunsch Arch. f. Rel.-Wiss. XII

<1909) 4, 10; s. auch die Ton Lobeck Agl. 1902
angefiihrte Stelle der Acta Mart. Usener Eh.

Mus. L (1895) 147.

Die Erinnerang an die Schrecken der Wege-
lagerer gaben wahrscheinlich mit den AnstoB,

daB diese Angst verbreitende Gottin den Bei-

namen svoMa erhielt (Soph. Ant. 1199; qiCoz.

frg. 492. Lucian. navig. 15, Eurip. Ion 1054iF.

perst. 10 p. 19B (= Bergk PLG* ni 680).

Schol. Theokr. II 12; vgl. Abernetty De Pint,

de superst. libello, Konigsberg 1911, 55ff. Der
Balken, an dem Verbrecher gezuchtigt wurden,

hiefi kxazr) (Hesych. s. v.).

H. ist also eine gefurchtete Gestalt des grie-

chischen Volksglaubens (<pof!sga: IGSI 1019.

Audollent nr, 38, 14), deren Namen man nicht

aussprechen darf (a<pgaTiog Hesych. s. v.), oder

Helen. 569; frg. 308. Pans. II 30, 2. Philostr. 20 die man, wie haufig Totengotter, euphemistisch

v. Apoll. IV 23. Pap. Par. 1432. 2563. 2613.

Anth. Pah VI 199, 1. Orph. hymn. I 1. Steph.

Byz. s. TgioSoe. Hippolyt. IV 35 v. 2. Hesych.

s. v. Etym. M. 344, 42; vgl. Plat. leg. XI 1

p. 914b) oder brfxoos (CIG 7321 b). Wie alle solche

Phantasiegebilde kann auch H. nnter verschiedenen

Gestalten sich zeigen (Steuding a. O. 1894).

Da im Volksglauben die bOsen Geister an
Kreuzwegen, besonders Dreiwegen ihr TJnwesen

bezeichnete als MeXivot] (Orph. hymn. 71; s.

Wunsch Zauberg. 26); KaXXiarr} (Hesych. s. v.);

EvxoXlvrj Etym. M.
In ihrem Gefolge befinden sich grausige ve-

xvodatfioves , darunter besonders die acoQot und
fiiaioMvaToi (Pap. Par. 2728), mit deren Schwann
{'Exalte HGjftos : trag. inc. frg. 375. Plut. de su-

perst. 3 p. 166 A. Kaibel Epigr. Gr. 376 a.

Dilthey Eh. Mus. XXV (1870) 332ff. Eohde
treiben (s. cross-road in Hastings Encycl.), ver-30II 411. Wunsch Jahrb. f. Phil. Suppl. XXVII
t..„j ___!_ j__ j. _.!._ iir j -„ [1904] 116ff.) sie auf Erden umgeht, mit denen

sie nachtlicherweile in wilder Jagd durch die

Liifte fahrt (Eur. Hel. 570f. Orph. hymn. 13
\pv%aX$ vsxvcov psza fiax%£vovoav). Als Fuhrerin

des Totenschwarms heiBt sie tiavarriyoz (Pap.

Par. 2865).

Dabei dachte man sie umgeben von Hnnden,

die Porphyrios selbst als n&yyool dai/noveg be-

zeichnet (Euseb. praep. ev. IV 23, 7, 8) und deren

band man auch das damonische Wesen, das man
als Herrin der Geister ansah, mit diesen un-

heimlichen Orten. Dort glaubte man ihr Wirken
zu verspuren, an solchen Stellen wurde sie ver-

ehrt. Diese Verehrung scheint in ziemlich friihe

Zeit zuriickzugehen , und vielleicht ist H. ur-

sprunglich nichts anderes als eine WegegOttin, die

spater in andeTe Vorstellungskreise hineingezogen

wurde.

An Dreiwegen glaubte man sie wohnend (Soph. 40 Beziehung zur Unterwelt als Toten- und Hollen-

frg. 490 = Schol. Apoll. Rhod. in 1214. Pap.

Par. 2812. Theocr. II 36. Schol. Lycophr. 1180).

An den Wegekreuzungen wurde sie verehrt (Schol.

Aristoph. Plat 591. Inschr. v. Cilicien: Hell.

Journ. Phil. 1890, 252), und dort werden ihr Opfer

dargebracht (Plut. quaest. Horn, 111. Schol. Ari-

stoph. Plut. 594. Athen. VII 126 p. 325 D. Luc.

dial. in. I 1. Harpokr. und Stud. s. dl-v&vfua.

Plut. v. Horn. 30). Danach die Beinamen rgio-

geister Eoscher (Abb. sachs. Ges. d. Wiss. XVII
[1896] 30ff.) nachzuweisen sucht (anders Kroll
Eh. Mus. LII 344). Diese Tiere sind ihre Be-

gleiter (Hippolyt. ref. IV 35. Orph. Arg. 959.

Tzetz. Lycophr. 1176. Pap. Par. 2530. Apoll.

Rhod. m 1216. Kaibel Epigr. Gr. 376); unter

Hundegeheul erscheint sie (Sophron frg. 6 Kai-

bel. Theocrit. II 35 und Schol. Horat. sat. I

8, 35. Tibull. I % 52. Verg. Aen. VI 257. Lucan.

6Uts (Steph. Byz. s. tgiodog. Athen. Ml 126 50 VI 733 [Wunsch Festschr. f. C. F. W. Muller

p. 325 D. Plut. de fac. in orb. Urn. 24 p. 937f.

Hippolyt. ref. IV 35, 2. Pap. Par. 2525. 2728.

2810. Corn. 34); xsiqaodirig (Pap. Par. 2559ff.)

;

lateinisch Trivia (Varro de 1. 1. VII 16. Verg.

Aen. VI 335. X 537. Ovid. met. II 416. Sen.

Med. 787; Oct. 978; Ag. 382 u. a.; s. Carter
Epitheta deorum 29) oder Quadrwia.

Dabei mag der Umstand mitgespielt haben,

dafi an Wegegabelungen oder an Kreuzwegen

115]. Sen. Med. 840; Oed. 569), und sie wird

selbst bellend wie ein Hund gedacht: Orph. hymn.
V 17 (Abel 293). HI 24 (Abel 290): eXdovo'

vkaxfi nal (G>#. Die ihr untergebenen Hunde
zittern bei ihrem Nahen vor ihrer Herrin: Theokr.

II 12. Die enge Beziehung der H. zu den Hun-

den zeigt sich auch in ihren Benennungen: oxv-

laxtug (Orph. hymn. I 5); <pdootevXa£ (Nonn.

Dionys. HI 74); oxvZayhtg (mag. h. 12. Abel
Todesurteile vollstreckt wurden (Plat. leg. 1X60 289, 7); oxviaxdyem (Pap. Par. 2722); xwo-
12 p. 873b. Gruppe 761, 0), oder da6 ,die Alten

ihre Graber an den StraBen hatten* (Preller-
Robert 325) und diese zum Machtbereich der

Gottin gehorten (Steading a. O. 1896).

H. hklt sich als Herrin der Gespenster gerne
an Begrabnisstatten auf, wo die Totengeister,

uber die sie herrscht, umgehen, wo man sie auch
biswailen anruft (Horat. sat. I 8; sie heiBt vsxvla:

Ivyfiare (Pap. Par. 2549). Bisweilen wird sie

selbst als Hund angerufen (Pap. Par. I432ff.

xvg>v fteXatva. Porphyr. de abstin. DI 7. IV 16.

Pap. Par. 2119f. 2251. 2614), oder hundekopfig

geschildert (Eur. frg. 968. Hesych. a. %h. ayoXp*.

Pap. Par. 2117flf. Bekker Aneod. 1 886, 22^ oder

als Hundin dargestellt (Heayclu a. a. O. Bekker

Aneod. I 336, 41—337, 5. Oiph. Aig. 978). Ker-
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bewrn folgt ihr nach (Lucian. Philops. 14) und

of -wird ihr auch gleichgesetzt (Lya. demons.

m % p. 42, 4W). Man glaubte, H. verursache

Tollwut (Orph. Arg. 910; vgl. 978). Die hunde-

kopfige Skylla ist ihre Tochter (Hesiod. frg. 172);

Hekabe wird von ihr in einen Hund verwandelt

(Lycophr. 1176); vgl. auch die atiologische Le-

gende aus Ephesos (bei Callim. frg. 100 h. b.

Schn. n p. 356), nach der Artemis ein gottloses

Weib in einen Hund verwandelt und es nach

der Ruckverwandlung H. nennt (Eustath. Horn.

1714, 41). Die Hunde sind ihr daher heilig

(Pap. Par. 2336), und man bringt ihr zu Ehren

Hundeopfer dar (s. u.). Robertson Smith Ee-

ligion d. Semiten 220. Re in ach CMR 12(1908)

58 fassen die Hundeopfer der H. totemistisch

auf; anders Nils son 396, 2.

H. sendet die Gespenster, aber als Hemn der

Geister konnte sie auch gegen ihre Angriffe

Schutz gewahren (Apul. met XI 2. Plut. symp.

VII p. 709 A). Sie ist also auch apotropaische

Gottin. Apotropaischen Zweck hat auch groBen-

teils die Verehrung, die man ihr zollt. Durch

die Opfer, besonders die ihr zukommenden Hunde-

opfer, suchte man ihre Gunst zu gewiimen. Den-

selben Zweck haben die H.-Mahlzeiten (Plut.

symp. p. 709 A), die Bilder und Kapellen, die

man an Dreiwegen, an der StraBe und vor den

Stadtmauern aufstellte (die sog. 'ExaraTa.
eExd-

Teta oder Exairjota standen fast vor jeder Tur

in Athen: Aristoph. Vesp. 804; Ran. 366; Lys.

64. Aischyl. frg. 386 = Schol. Theokr. II 36.

Plut. reg. apophth. p. 193 F. Porphyr. de abst.

II 16 ; vgl. auch ihre Epitheta TiQodvQaia (Orph.

hymn. II 12. Prokl. h. VI 2, 14); jiQonvXaia

(Hesych. s. v.; 'E, v\ ngoa&ev xvXewv in Milet,

S.-Ber. Akad. Berl. 1904, 619ff. Z. 25ff.); Kos:

(v. Prott Fast. sacr. nr. 10, 5), oder allgemein <pv-

kaxr} oder <pvXa% (Schol, Theokr. II 12. Hesych. s.

4mXd8a. Lob eck Agl. 545). Zum Zweck der Hei-

lung von Krankheiten (s. o.) nahm man an den

Mysterien der H. teil. SchlieBlieh gibt man ihr

aus diesem Grunde die Fackel standig als Attri-

but, die gerade im Kulte chthonischeT und or-

giastischer Gotter vorkommt (Horn. hymn. V 52.

Pap. Lugd. 1, 6 (Diet.). Pap. Par. 2119. 2714.

2800. 2823. Aristoph. Ran. I362f. Eurip. Troad.

308; vgl. Eurip. Helen. 569 frg. 959. Schol.

Apoll. Rhod. HE 861.467. Audollent nr. 241,

39ff. u. a.; s. Steuding a. 0. 1888. Gruppe 1298,

2; haufig auf Denkmalern; vgl. Vassits Die

Fackel in Kultus u. Kunst der Griechen, Mun-

chen 1900; auf dem Zaubertisch aus Pergamon:

Wunsch a. a. O. 24). Die Herrin der Gespenster

kann auch gerade bei den von Damonen am
meisten gefahrdeten Gelegenheiten im mensch-

lichen Leben Unheil abwehren. Daher moglicber-

weise ibre Verehrung als xovgozgoyos. Als Ge-

burtsgottin erscheint sie schon Hesiod. Theog.

450. 452; auf Samos: Plut. (Hesiod.) v. Horn. 30.

Orph. hymn. I 8; Athen: Schol. Aristoph. Vesp.

800; Argos: Plut. quaest. Rom. 52 p. 277; La-

risa: Athen. Mitt. XI 450; vgl. Euseb. praep. ev.

HI 11, 23. Varro de L 1. VLT 83 (Galinthias,

8. Roscher 1591, 40ff.); sie wird Eileithyia ge-

nannt: Orph. hymn. II 7ff.; Gflnetyllis (Heeych.

8. v.); Iphigeneia (Hesiod. frg. 123. Stosich.

fcg. 38. Vua. I 43, l)j s. aneh Pans- H 22, 7.

neKaw .'ftp

Diese B^euschaft kann aie jedoch auch T»h Ar-

temis entlehnt haben. Sie ist anch Hochzeits-

gCttin nach Eurip. Troad. 322 und Schol. i

Der H. sind die bOsen Geister untertanig; auf

ihren Befehl tiben sie an der Oberwelt ihre Tatig-

keit aus; andererseits hat H. auch die Macht, sie

zuriickzurufen und vor ihren "schadlichen Ein-

fliissen zu schiitzen. Diese doppelte Seite ihres

Wirkens machte sie ganz besonders geeignet fur

10 alle Arten von Zauber. Sie wird zur Schutzerin

aller Magie; Apoll. Rhod. Ill 251. 478. 529. 738.

842. 915. IV 1020 Schol. Ovid. met. XIV 403.

VII 74 174. 194. 241. Sen. Med. 6f. 577. Apul.

ap. 31. Pap. Par. 2957. 2961. Theokr. II 10 und

. Schol. Lucian. Philops. 14. Porphyr. de abstin.

IV 16. Euseb. praep. ev. V 14; s. auch Wes-
sely Denkschr. Akad. Wien XXXVI (1888) In-

dex. Sie ist zugegen bei allem Liebeszauber, der

meist die Form der Totenbeschworung hat: Theokr.

20 II und Schol. Ovid. Heroid. XII 168; met. XIV
44. Horat. sat. I 8, 33. Lucan. VT 736ff. Stat

Theb. IV 514f. Lucian. necyom. 9. Pap. Par.

1432f. 1462 u. a.; s. Fahz De poet. Rom.

doctrina mag. , GieBen 1904, lOf. ; der Zauber-

kreisel heiBt ixauxds urgorpaXog (Nikephor. in

Schol. Synes. p. 362. Psellus 1133a. Kroll Or.

Chald. 41, 2); sie gibt den Giften und Zauber-

tranken ihre schadliche Wirkung: Diodor. IV 45.

Hesych. s. wncntriQes. Sen. Med. 833. Ovid. met.

30 VI 139. Apoll. Rhod. Ill 529; sie leistet Bei-

stand bei Verwandlungen : Apul. met. XI 2.

Durch Bitten und Zwang bewogen (Schol. Apoll.

Rhod. m 1030. Hippolyt. IV 35. 36. Theophr.

char. XVL) sendet sie ihre Rachegeister ; daher

wenden sich an sie haung die defixivnes (meist

zugleich an Hermes): Wunsch Def. tab. praef.

p. VI. XX; Index?. Ex. S. 47. Audollent 61;

vgl. Index IVA 461f. Die auf solchen Tafelchen

haufigen Ephesia grammata nennt eine Defixio

40 aus Megara Xdyot Exaxixoi (Wunsch a. a. O.

praef. XIII. XX).
Unter ihrem Schutz stehen naturiich auch die

beiden grofien Zauberinnen Kirke und Medea,

Soph. fr. 490 = Schol. Apoll. Rhod. LH 1214.

Eurip. Med. 394ff.; das zeigt auch die genealo-

gische Verknupfung der beiden mit H., die zu

ihrer Mutter wird (s. o.). Dadurch wird auch

H. in die Verwandtschaft des Helios, der Sonne,

gebracht, mit der die Zauberkraft verbunden ist.

50 SchlieBlieh wird das Bild der H. gerne auf

Zaubergeraten angebracht, z. B. auf dem perga-

menischen Zaubertisch (Wunsch a. a. 0. 23);

auf Ringen, durch die sie gebunden wird, Pap.

Par. 2690; auf Amuletten: Pap. Par. 2632; vgl.

2878.2119. Petersen V 74f. Wunsch Zauberg.

24. Das von H. selbst beschriebene Bild: Euseb.

praep. ev. V 12f. Abt a. a. O. 130.

Eine Seite der H. wurde bisher ganz vernach-

lassigt: H. als MondgOttin. Den Charakter

60 als Gottin des nachtlichen Gestims scheint H.

nicht ursprunglich besessen zu haben (anders-

Farnell a. a. O. 510ff.), denn die alteren Zeng-

nisse weisen zu wenig Beziehungen zu diesem

Gestirn auf, dessen Knit ftberhaupt erst dutch

astrologische Spekulation an Ansdehnung gewann.

Die Fackeln der H. lassen sich nicht ohne weiterea

als Abbilder des Mondes aulfassen; ebensolaasen

die Opfer, Iweonders die Hundeopfer, die man an
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den verschiedeneu Mondphasen darbrachte, keine
lunare Deutung zu; auch ihre Verehrung an den
Dreiwegen, schliefilich ihre Dreigestalt, geben
keinen Anhalt zu einem Schlusse auf H. als Mond-
gOttin. Denn die Erklarungen, die daraus eine

Beziehung auf die Natur des Mondes ableiten,

sind spate Kombinationen , die alte Eigenschaf-

ten der H. nach ihrer Verschmelzung mit der

Mondgottin damit in Einklang zu bringen ver-

suchen (Cornut. 34. Kleomedes ti. psx. 2, 5, 10

111. Schol. Eurip. Med. 396. Sehol. Aristoph.

Pint. 591. Plut. de defect, orac. p. 416E. Por-

phyr. bei Euseb. praep. ev. Ill 11, 32. Interp.

Serv. Aen. I\r 511). Derselbe Grund war wohl
mafigebend, da£ man den Aufenthalt der Seelen

in den Eadx^g fivyog auf den Mond verlegte

(Plut. de fac. in orb. lun. p. 944 C). H. als Mond-
gOttin finden wir haufig in der Gegeniiberstellung

des Tagesgestirns (so z. B. Soph, frg. 490); in

Stratonikeia (CIG 2720. Bull. hell. IX [1885] 26. 20

XI 152. 161. 377. XTI 479); die namentliche

Gleicbsetzung hat erst Schol. Theokr. II 12, 14;

H. steht dann in Verbindung mit Selene und
Artemis: Schol. Aristoph. Plut. 594. Euseb. Ill

11. 22 u. a. (s. Steuding a. O. 1897). In den

Zauberpapyri ist die Gleicbsetzung vollstandig

durchgedrungen ; ebenso bei den Romern (z. B. in

Senecas Tragodien und den oben angefiihrten

Stellen; vgl. Roseher Selene und Vcrwandtes,

Leipz. 1890). 30

Als MondgOttin bezeichnen sie vielleicht Bei-

namen. wie w%ta (Lucian, necyom. 9. Pap. Par.

1403. Pap. CXXI 950); ^/ij (Orph. hymn. IX
3); wHtmoloQ (Apoll. Ehod. IV 1018); vvxxeQtfj

(Orph. hymn. I 5); wxxupdvsta (Pap. Par. 2523);
Tochter der Nacht (Schol. Apoll. Ehod. Ill 467);

s. Steuding a. 0. 1895. Wunseh Zauberg. 23.

Noch einige ihrem sonstigen Wesen fremde

Ztige weist der Hesiodeische Hymnus auf. Sie hat

nach v. 439ff. auch Macht auf dem Meere (vgl. 40

Athen. VH 126 p. 325) uud wacht tiber die

Beute des Fischers (v. 443f. Schol. Oppian. hal.

HI 28). Sie gewahrt schliefilich Hilfe in der

Schlacht (431ff. Apoll. Ehod. Ill 1211. Plut. de

Herod, malign. 26 p. 862 a) und vor Gericht (v. 434;

Tgl. Wunseh Def. tab. nr. 104. 105; praef. VI).

Kulte der Hekate. Die meisten Kultorte

der H. liegen an der Ostkuste Kleinasiens und
den vorgelagerten Inseln im Siidosten. Von der

Ausdehnung Hires Kultes geben die zahlreichen 50
Bildwerke das beste Zeugnis. Weniger reichlich

sind die literarischen und inschriftlichen Nach-
richten, die auf uns gekommen sind.

Eine sehr angesehene {Imrpavsoxdzrj) Gottin

war sie in den karischen Stadten Stratonikeia

und Lagina ; ihr Heiligtum erhielt das Asylrecht

von Sulla, das ihr auch in der Kaiserzeit zuge-

standen war (Bull. hell. IX [1885] 445. Tac.

ann. IH 62). Ihre Priesteramter waren sehr an-

gesehen (Heller De Cariae Lvdiaeque sacerdoti- 60

bus, Jena 1891. 241ff. Nils son Gr. R 400);
eine Priesterin hie6 xlsukxpogos. Das Hauptfest
war die xXsidog ayotyrj oder jzojujzrj , daneben
kleinere Feste. Auch Spiele warden ihr zu Ehren
gefeiert, die sog. Hekatesia (SIG* 678 v. 9. Poll,

I 37. Strab. XIV 2, 25 p. 660. Steph. Byz. s. v.

und s. Adyira). Kurz erwahnt ist ein ijtt/isXe-

ttje zwr f4vort)Qia>v, jedoch ist ttber die Mysterien

nichts Naheres bekannt, Benndorf Reisen in

Lykien 154ff. Bull. hell. IX XI (darin Zusammen-
stellung der Einzelheiten). XIV. Nilsson 400f.

In Tralles befand sich ein Ugidmov xai Exaxiov
ayXr} (Bull. hell. IV 337 v. 25). Milet besaB
einen alten H.-Eult; nach Hesych. s. v. wurde
sie dort als vxoXdfiTzxeiQa verehrt; von dort be-

sitzen wir die altesten Zeugnisse: S.-Ber. Akad,
Bed. 1904, 619ff. 1905, 542. In Kolophon wurden
rjj'Evobitp schwarze Hunde geopfert (Paus. Ill 14,

9). Auf einen Kult in Paphlagonien deutet die

Nachricht, dafi Medea dort ein Heiligtum grun-

dete (Apoll. Rhod. IV 247 u. Schol.). Auf Kos
ist ein Kult der Gottin bezeugt (v. Prott Fast,

sacr. nr. 10 Z. 5. 19). Bei Delos hiefi eine Insel

Exdzqg vijoos (Athen. XIV 53 p. 645 b. Harpokr,

und Suid. s. v.). Man opferte dort der Iris, die

an H.s Stelle spater getreten zu sein scheint.

Einen beriihmten Tempel besaB sie in Aigina,

mit Bildwerken bekannter Kiinstler (Paus. II 22,

7f. Steph. Byz. s. TGtodog). In Athen befand

sich die E. muwQyidia (CIA I 208, 5); H. Zea
(Hesych. s. v.); H. xaXXiattj (Hesych. s. v.); H.

TQiyXavbivr! (Athen. VII 126 p. 325 d; vgl. Eustath.

1197, 34). Nach Agrai entsandten die Athener
jahrlich zum Andenken an den Sieg von Marathon
eine Prozession (Plut. de malign. Herod. 26 p. 862),

H. in Pherai mit Brimo zusammen (Polyaen. strat.

VIII 43; s. o.). In Byzantion ein Heiligtum

von Byzas gegrundet ; dort auch Statue der lapt-

nab^oQog (Hes. Mil. FHG IV 149. 151). Eine
H. 'Aytiata wurde wahrscheinlich in Agypten ver-

ehrt (Steph. Byz. s, v.; vgl. Diodor. I 96). Ein
"AXaog 'Exdxrjg befand sich am Nordufer des Pon-

tus Euxinus (Ptolem. Ill 5, 7. Anon, peripl. pont.

Eux. 58). S. die Zusammenstellung bei Steu-
ding 1885ff. Farnell II 606f.

Die zahlreichen Kulte im stidostlichen Klein-

asien deuten vielleicht darauf hin, dafi dort ihre

Heimat zu suchen ist (Farnell 507ff. halt sie

fur eine urspriinglich thrakische Gottin); dafiir

spricht ferner das haufige Vorkommen der vom
Stamme exar gebildeten Namen in Kleinasien (s.

die Beispiele bei Nilsson 397, 3); im Oxyrh.

Pap. 412 (Grenf ell -Hunt m 36ff.) mrd sie

KaQEtrj genannt (s. Wunseh Arch. f. Eel.-Wiss.

XII [1909] 4 Z. 28. 10).

Man verehrte H. durch Opfer: die ,Hekate-

mahlzeiten', Speiseopfer, die ihr am letzten

Mondtage, dem man im Aberglanben eine grofie

Eolle zuschrieb, dargebracht wurden (Exazam.
dtiTiva Exdzrjg, Exazfoia bei Pollux I 37. Steph.

Byz. s. v.). Speisen wurden ihr hinausgebracht

an die Dreiwege (Schol. Aristoph. Plut. 544. 594.

Plut. symp. 708 F; quaest. Eom. 111. Athen. VII
126 p. 325 A. Harpokr. s. Tpiaxag. Bekker Anecd.

1 247, 27); Geback (Soph. frg. 668. Aristoph. Plut.

594ff. Demosth. LIV 39. Athen. XIV 53 p. 645 B.

Harpokr. s. Exdirjg vtjaog. Eustath. Horn. II. 1165,

14); Lichterkuchen : Athen. XIV 53; s. Lobeck
AgL 1062f.; vgl. auch S.-Ber. Akad. Berl. 1904
Z, 25tf.); Fische (zQtylri mid fiatvdg: Athen. VII
125. 127. 92. VIII 57); Eier und Ease (Aristoph.

Plut. 594ff. u. Schol. Lucian. dial. mort. I 1.

XXII 3; tyrann. 7). Zu Methydrion in Arkadien

pflegte man jeden Monat den Hermes and die

H. zu bekranzen und zu schmttcken, Porphyr. de
abatin. II 16. Immerwahr Arkad. Kulte (Leipz.
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1891) 210f. Ftsmer sandte man ihr die Reste des

Kehrichts t die tfterreate der Eeinigungsopfer,

hinaus (Phot. s. d^vxvfita. Poll. V 163. Suid. s. v.

Plut. symp. 708). Die rituelle Vorschrift , dafi

man die Opfer ajtooTQotpotoiv oftftaoiv (Aisch.

Choeph. 98 u. Schol.) hinwarf, deuten darauf

hin, wie sehr man an die Gegenwart der ge-

speastischen TotengOttin und ihre Begleiter dachte

(RohdeH85, 2. Stengel Griech. Kultusaltert.2

lllf.). Schliefilich wurden ihr Hunde an Drei-

wegen geopfert (Paus. Ill 14. 9. Schol. Theocr.

n 12. Eustath. Od. 1467, 35. Hesych. s,'Exdtt)$

ayaXfta. Theophr. char. 16. Mian. or. V 176 d.

Bekker Anecd. I 327, 13. 336, 31. Plut. quaest.

Rom. 52 p. 277. Ill p. 290. Lykophr. 77 und

Schol. Ovid. fast. I 389. Paroimiogr. I 379 Anm.

;

s. auch Heydemann Griech. Vasenbilder Taf.

11, 3).

Schliefilich gab es auch Mysterien derH.

In Lagina (s. o.) werden sie kurz erwahnt. Mehr

wird uns uber die Mysterien in Aigina berichtet.

Zur Heilung von Wahnsinn nahm der Kranke

daran teil (Lucian. navig. 15. Paus. II 30, 2.

Liban. orat. pro Aristoph. p. 426 B. Aristoph.

Vesp. 122; vgl. Strab. X 3, 10 p. 468; s. Orig.

c. Cels. VI 290. CIL VI 1780, 7. Lobeck Agl.

242. Nilsson 398f. Tambornino De daemo-

nismo 75). Einem Mysterienritus gleicht der

TzsQiCHvXaxtafiog (Plut. quaest. Rom. 68).

In Verbindung mit den Korybanten wurden

ihr in der Zerynthischen Hshle Mysterien unter

Fackelglanz und Hundeopfern gefeiert (Schol. Ari-

stoph. Pax 276. Lvkophr. 771 1178. Nomi. Dion.

IV 183ff. XXIX '214. Strab. X 3, 20 p. 472.

Suid. s. ZrjQiv&iov und ZapLo&Qdxr}. Etym. M. s.

Zfaiv&ov, s. Nilsson 399).

Am Ende des Altertums sind die H.-Myste-

rien den anderen , besonders den eleusinischen,

angeglichen. In dieser Verschmelzung kamen sie

nach Rom und gewannen dort ziemliche Verbrei-

tung (CIL 1780). H. tritt dadurch in engste

Verbindung mit Dionysos. Wir hOren haufig von

der Hierophanta der H. (CIL VI 504. 511. 1675.

Ephem. epigr. VIII 648. CIL VI 261. 1778f. VI

500. 510. Inscr. gr. Sic. It. 1019. CIL 1779.

Zosim. TV 3. Carm. adv. pag. [BaehrensPLM
in 290] v. 71); zusammen mit Dionysos (CIL

XI 671. IH 1095. 1154. VI 507. WissowaRel.
u. Kult. der Romer 31 6f.).

Sie verband sich ferner dem Mithraskult

(Cumont Mon. Mithr. I 140).

Auf einen Mysterienkult scheint sich die von

Diocletian geweihte unterirdische Grotte zu be-

ziehen, zu der man in zfc' = 365 Stut'en binab-

stieg (Malalas p. 408 O. = 307 v. 17 Dind. Cu-

mont I 352).

Einen (Mysterien-)Kult in Trier nimmt mog-

licherweise an: Hettner Steindenkmaler (1893)

nr. 143. nr. 83. 84, s. Cumont a. O.

Von einem O r a k e 1 der H. spricht Porphyr.

bei Augustiu. civ. dei XIX 23. Euseb. praep. ev.

IV 23, 6. V 8, 3ff. Xn 13, 4.

Heilige Pflanzen und Baume der H. scheinen

zu sein: die Eiche (ApolL Ehod. IH 1215; Schol.

a. a. O. 1214); Mandragora (Orph. Arg. 919);

Wacholder (Orph. Arg. 953); dixtapros (Orph.

Arg. 919).

In der Kunat wird R eingestaltig darge-

etellt {fwvo7tQ6aa>nog Artemid. II 37). Diesen

Typus halt Steuding 1900 far den alteren und
urspriinglichen. Eingestaltig war die Statue des

Myron fur Aigina (Paus. II 30, 2). Nicht so

deutlich lafit es sich erkennen, ob die Bildwerke

des Thrason und Menestratos in Ephesos diesem

Typus gefolgt sind (Strab. p. 641 ; Plin. XXXVI
32; s. Eeinach Cultes, mythes et religions II2

307ff.). Daneben ist viel liaufiger die dreige-

lOstaltige H., die Petersen fur die kiinstlerische

Ausgestaltung der dreikopfigen Herme halt (anders

Usener Rh. Mus. LVIH [1903] 165). Auf diese

Darstellung beziehen sich die Beinamen der H.

TQifioQys, xQutQoccojis u. a. (Athen. 168 C. 325D.

Artemidor. n 37. Orph. Arg. 979. Ovid. met.

Vn 94. 194; fast. 1 141. Sen. Med. 7 und haufig

z. B. in den Zauberpapyri). Die Darstellungen

zerfallen in zwei Hauptklassen ; die Gottin ist

entweder dreileibig und dreikopfig dargestellt, oder

20 auf einem Korper sitzen drei KOpfe. Das alteste

Bild des ersten Typus soil die H. smxvgyibia des

Alkamenes sein (CIA III 268. Pans. II 30, 2).

Die zweite Klasse ist gewohnlich so dargestellt,

dafi aus einem Leibe drei Kopfe hervorgehen, dafi

aber trotzdem sechs Arme voThanden sind. So

ist H. z. B. dargestellt auf dem pergamenischen

Gigantenfries.

Als Attribute sind der H. gewohnlich Fackeln,

Hunde, Schlangen, Geifieln, Schwerter, Sehliissel

30 u. a. beigegeben; s. Petersen Arch.-epigr. Mitt.

r\
7 HOff. V Iff. 193ff.; dazu kommen: Athen. Mitt.

XXI (1896) 281. MichonMel. d'arch. et.d'hist. XH
(1892) 407- 424. Petersen AtcIi. Jahrb. XXIH
(1908) 21. Sitte Osterr. Jahresh. Xni (1910/11)

87ff. Wiegand Athen. Mitt. XXV 1900, 173.

Wiinsch Zauberg. 22ff. Vielleicht beeinflufite

die dreigestaltige H. die gallische Dreiheit Erecura,

Epone, Ilithya (Courcelle-Seneuil Les dieux

gaulois, Paris 1910, 164ft.).

40 Die Dreigestalt der H. fand verschiedene Aus-

legungen. Man leitete sie ab aus der Herrschaft

der H. uber die Eeiche; liber Himmel, Erde und

Meer (Hesiod. Theog. 404ff. Euseb. praep. ev. IV

23) ; Tiber Himmel, Erde und Unterwelt (Plut. def.

orac. 13 p. 416; Is. et Os. 44 p. 368. Verg. Aen.

VI 267. Euseb. praep. ev. IV 23, 5); uber Wasser,

Luft, Erde (Euseb. Ill 16, 6). Andererseits er-

blickte man darin die einzelnen Mondphasen (Corn,

n. d. 34. Cleom. jr. psx. 2, 5, 111; vgl. Schol.

50 Eurip. Med. 396. Serv. Aen. IV 511). SchlieBlkh

glaubte man, die Dreiheit entspreche der potestas

nascendi, vahndi, moriendi (yewrjxtxTj, $Qemtxrj,

dnaqaltrixos — Moiren. Interp. Serv. Verg. Aen.

IV 511; vgl. Serv. Buc. VIII 75).

Usener a. O. 206. 332 folgert aus Paus. II

22, 7, H. sei ursprunglich nur eine Doppelgottin

gewesen und habe erst spater Dreigestalt auge-

nommen.
Eine vierkopfige H. bezieht ein nvoxacos Xoyog

60 bei Cramer Anecd. Paris. I 321, 31 auf die vier

Elemente.
Literatur: Die altere bei Steuding in

Roschers Myth. Lex. I 1885—1910; Farnell

Cultes of greek states H 1896, 501ff. Preller-

Robert Griech. Myth.* 1894, 321ff. Johde
Psyche^ n 80ff. Nilsson Griech. Feste 1906,

394ff. Gruppe Griech. Myth. 129M.
'
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Hekatebeletes a. Hekebolos.
Hekatebolos s. Hekebolos.
'Exdrijs akaog soil nach dem Anonymos des

Schwarzen Meer's 58 die in die Odessaer Bai
vorspringende Westspitze der pontischen Achilleus-

laufbahn heiBen. Aber nach der Ptolemaioskarte

ist es em Kap im Innern der Bai nach Norden
von der Laufbahn und von ihrer Spitz e in gerader

Linie 275 Stadien entfernt. Da nun der Ano-

nymos nnd Strabon (C. 307 Ende) ihre tiberein-

stimmenden Beschreibungen und Distanzen des

Dromos unzweideutig demselben, genau ortskun-

digen Geographen entlehnt haben und ferner

Strabon den damals freilich verschwundenen
heiligen Hain auf der Westspitze ausdrucklich

Achillens selber zuweist, so ist offenbar Ptole-

maios im Iiecht und der anonyme Periplus im
Unrecht. Welch bedenklichem Versehen der Ano-

nymos hier zum Opfer gefallen ist (uber sin

anderes, einschneidend.es Mifiverstandnis vgl. unter

Hermonaktos x<x>fj,rj), lehrt die Kritik der 1200
Stadien, auf die er die Lange des Dromos be-

miBt. Wie wir Strabon glauben miissen, zahlte

die gemernsame Quelle vielmehr nur 1000 Sta-

dien und weiterhin von der westlichen Spitze der

Laufbahn bis zum nachsten, bedeutsamen Kiisten-

punkt, dem Ausgang des Borystheneslimans, 200,

also von der ostlichen Spitze bis zu demselben

Ziele 1200. Indem er den Hain der Hekate mit

dem des Achilleus verwechselte , hat der Ano-
nymos die von der Vorlage gegebene Distanz

zwischen Tamyrake und dem Hekatehain an der

Borysthenesmiindung irrtiimlich auf die Lange
der Laufbahn und ihr westliches Kap bezogen.

So erklaren sich die falsche Ansetzung des Hains
und die falsche Langenangabe des Dromos aus

demselben Versehen, und wir erhalten zugleich

Gewifiheit uber den wahren Platz des aXaog. Er
lag auf der Halbinsel am Yegorlyk Liman bei

der Stadt Pezakov, von wo eine kleine sandige

Zunge mit dem Fort Kinburu auslauft. Die

Landzunge hat ubrigens seit dem Altertum an

Lange eingebiiflt, da 1885 ein Kalkstein in Zy-

linderform und von sehr grofiem Gewicht ein

weites Stuck von der jetzigen Kiiste im Meer
von Fischern gehoben worden ist. Er tragt die

Inschrift des 4. oder 3. Jhdts. 'AxdXel ton ^oofidv

xat to xs&qov und bezeugt, daB selbst im He-

katehain auch noch Achilleus besondere Ver-

ehrung genofi. Wahrscheinlich war der aXaog

beiden Gottheiten gemeinsam geweiht, und wenn
das von jenem ortskundigen Geographen zum
Ausdruck gebracht war, so verstehen wir noch
leichter, wie der Anonymos diesen und den Achil-

leushain auf dem Dromos verwechseln konnte.

Vgl. uber die Inschrift Latyschew Inscript.

ant. orae sept. P. Eus, IY 28ff. AuBerdem uber

H. Ammian. Marc. XXU 8, 40: reltgiosus per

eas terras Triviae lucus.

Hier sei noch ein Nachtrag zu Achilleos Dro-

mos (Bd. I S. 221) angefugt. Tomaschek be-

hauptet dort, gerade die Achilleusbahn liefere

den Beweis, dafi sich der Wasserspiegel des Pon-
tos seit 2000 Jahren nicht verandert habe. Aber
der erwahnte Altar des Achilleus deutet eine Ver-

minderung der Halbinsel von Kinburu an, sei

es durch Senkung der Kuste, sei es durch Hebung
des Wasserspiegels. Ein anderes Zengnis des-

selben sSkularen Schwankens erblicke ich in den
abweichenden Angaben des Altertums uber die-

Lange des Dromos. Zun&chst lassen die genauen
Zahlen uber die Breite der Laufbahn, ihre Ent-
fernung vom Festland, die Ausdelmung ihres-

Isthmus und die sonstigen Bemerkungen keinen
Zweifel, daB der von Strabon und dem Anonymos
beniitzte altere Geograph sehr genaue Ortskennt-
nis besafi. Seine Langenmessung von 1000 Sta-

lOdien verdient darum unbedingt Glaubwiirdigkeit
und beweist eben, daB die beiden Nehrungen in

einem ferneren Altertum betrachtlich weiter vor-

sprangen als heute, wo die gesamte Lange des

Dromos gegen 125 km oder 760 Stadien betragt.

Dieser Zahl kommt ganz nahe eine zweite und
jungere Messung des Altertum s, die zuerst auf
der Agrippakarte (Plin. n. h. IV 83) verwertet
war und von dieser in den Ptolemaio3atlas iiber-

gegangen ist; sie.rechnete 80 romische Meilen
20 (Ptolemaios 680 Stadien). Also ist diese nega-

tive Kustenversetzung der Odessaer Bai, welche

die Zahlen dokumentieren , noch im Altertum
selbst eingetreten; auch der Achilleusaltar von
Kinburu gehort ins 4. oder 3. Jhdt. Auf jenes

Phanomen fuhre ich auch die Unstimmigkeit der

Entfernungsangaben zwischen dem Borysthenes-

liman und der Westspitze des Dromos zurtick:

150 Stadien nach Arrian, 200 nach dem Anony-
mos, 275 nach der Ptolemaioskarte.

30 Dagegen scheint der Isthmus der Laufbahn
eine Zunahme in positivem Sinn erfahren zu
haben. Denn bei Strabon und dem Anonymos
ist seine Breite auf nur 40 Stadien geschatztt

obwohl sie gegenwartig sehr viel grower ist. Ich

glaube aber, den Landzuwachs durch teilweise

Austrocknung eines Kustensees erklaren zu konnen.

Noch heute zeigen namlich die Karten auf dem
Isthmus einen TJberrest desselben. Arrians Peri-

plus (31) aber erwahnt auf der Ostlichen Nehrung
40 der Achilleusbahn Tamyrake eine Xipvij ov fieydXrj T

die 300 Stadien von der ostlichen Spitze und 380
von der westlichen entfernt einen AusfluB ins

Meer habe. Also lag der See in Wahrheit auf

dem Isthmus und, offenbar ansehnlicher als heute,

muB er wirklich die Breite der Landenge nicht

unbetrachtlieh vermindert haben. Im allgemeinen

ist auf Neumann Hellenen im Skythenlande
365—375 zu verweisen. [Kiessling.]

Hekatesta. 1) s. Hekate.
50 2) r\ Exazrjota ( = der Hekate geweiht), anderer

Name fur die Stadt Idrias-Chrysaoris-Europos,

Hermolaos bei Steph. Byz.; s. den Art. Idrias.
[Burchner.]

Hekates nesos (^ 'Exdxij? vfjoog = der Gna-

digen geweihte InseL Lycurg. xaxa MevzoclIxiiov,

FHG IV 492 nr. 2. Sem. Del. a. a. O. p. 492
nr. 3), das sudlicheie und grOBere der beiden

Eilande, die zwischen Delos und Rhenaia liegen,

S. o. Bd. IV S. 2465f., jetzt MeyaXos 'Pepartdgi;,

60 d. h. der grsBere Eheumatiker. tTber H. n. war
wohl die Brticke gefuhrt, die Delos und Bhenaia

eine Zeitlang verband. Auf ihr finden sich ein

Altar der Hekate oder der Iris und Steinbrftche.

Nach Semos von Delos FHG IT 492 nr. 3
opferten die Delier auf H. n. der Bis besondere

Speiseopfer. refltcliner.]

Hekatodoros. 1) s. Hekatadoros.
2) Byzantier, Wortfuhrer der Stadt bei den
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„ mit Am Ehodiern 220 t. Chr.

b. IV 47. >iiese Geack d. griech. u. mak.
ytaat. n 985}. [SundwaU.]

HekatomDaion CExaz/^aioy). 1) Ein Heilig-

turn in der Nahe von Dyme in Achaia, erwahnt von
Polyb. II 51, 3. Plut. Kleom. 14; Arat. 39. Hier

nehmen im J. 226 (Niese Gesch. d. griech. u.

maked. Staaten LT 319) die Achaier Stellung, um
den Anmarsch des Kleomenes zu erwarten. Dieser

ruckt von Arkadien her iiber Pharai heran (Plut.

Kleom.), lagert zwischen H. und Dyme und schlagt

die Achaier entscheidend. Der ganze Verlauf

dieser Ereignisse spricht entschieden dafiir, daB
Dyme bei Kato Achaia lag (von Duhn Athen.
Mitt. Ill 75ff.) und nicht bei Karavostasi in der

Nahe von Kap Araxos (Philippson o. Bd. V
S. 18771).

f

[Bolte.]

2) 'ExaTOfApaKav , 'Exatofifisaiv , Monatsname
in mehreren ionischen Kalendern.

1. In Athen der erste Monat nach dem Sommer-
solstitium, Julian. Juni/Juli (Arist. hist. an. V
11) und demzufolge der erste des Jahres uber-

haupt (Bekker Anecd. Gr. 247). Die tHberliefe-

rung, daB der H. in uralter Zeit Kronios oder
Kronion geheiBen habe (Plut. Thes. 12. Etym. M.
321), ist umsoweniger ohne weiteres zu ver-

werfen, als sich der Monat Kronion jetzt in

einigen anderen ionischen Kalendern nachweisen
lafit; vgl. im allgemeinen Bergk Beitr. z. griech.

Monatskunde 43. Wenn der H. in einem be-

sonderen Falle (IG I Suppl. 59, 27 b) als Schalt-

monat benutzt worden ist, so ist das die Folge
einer auBerordentlichen MaBregel, an deren ka-

lenderischer Bedeutung nicht mehr zu zweifeln

ist, seitdem wir auch von Gamelion und Anthe-
sterion wissen, dafi sie gelegentlich zu Schalt-

zwecken verdoppelt worden sind (IG LT 5 , 733.

385 c, 32).

2. H. Monat auf Imbros, einer athenischen
Kleruchie, in der man wohl den athenischen

Kalender voraussetzen darf, Bull. hell. VII
[1883] 154.

3. Siebenter Monat auf Delos, zeitlich dem
athenischen H. entsprechend , Bull. hell. V
[1881] 27.

4. Im Opferkalender von Mykonos 'Adyvatov

II 237 = Dittenberger Syll.2 615 nimmt der

H. die vierte Stelle ein hinter Posideon, Lenaion,

Bakchion, entsprach zeitlich aber doch wohl dem
delischen und athenischen H. Doch ist nicht

ausgemacht, welche Ordnungsziffer ihm im Ka-
lender zukam, da die Frage nach dem Jahres-

anfang in Mykonos noch nicht zu entscheiden

ist; vgl. von Prott Fasti sacri 15.

5. Monat auf Naxos, geglichen mit dem Mil-

tophorion in Arkesine auf Amorgos, IG XII 7,

67, 36; auch er ist wohl dem gleichnamigen de-

lischen und athenischen Monate zeitlich gleich-

zusetzen.

6. Monat auf Smyrna, Le Bas LTI 25, 15:

artexe&t} eg tf a@x(k)t°v xqo jievts xaXavd&v Eiov-
vUov, fuj(vo$) 'Exaxofifefovos xerdgrj) (2. oder
3. Jhdt. n. Chr.). Die Gleichsetzung von a. d. V.

Kid. Iun. mit Hekatombeon 4 ergibt als Anfangs-
tag des Monatfl den 25. Mai, so dafi der Monat
in Smyrna gegen den gleichnamigen attischen

um eine Stelle sortlckgeschobeii erscheint,

7. Heeatombeon (Ianuarius) j vgl. Corp. gloss.

Fftn]y-W1»0W»-KroU TU
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lat ed. Goete VI 692: T&mrttm menses : Anthe-
sterion (hdius), Heeatombeon (Ianuarius), Ela-
phebotion (Augustus), Qamenon (Iulius), Me-
macterion (AprUis), Posteon (Maius), Munition
(September), Sciroforion (November). — ,Ecatom-
beon teuerorum lingua ianuarius mensis : aspi-

ratur' Vocabularium des Papias (Mailand 1476,

Venedig 1485, 91, 96) bei BrOcker Philol. II

(1847) 246ff. An beiden Stellen ist der athenische

10 H. gemeint, wie die ganze Monatsreihe offenbar

dem athenischen Kalender entstammt. Die Glei-

chung mit Januar riihrt anscheinend daher, daB
man den ersten athenischen Monat einfach auf

den ersten rOmischen iibertragen hat.

Der Name H. gcht zuruck auf ein Opferfest

Hekatombaia, wie es fur Argos (Hesych.), fur

Delphoi (CIG 1715), als Hekatomboia fur Delos
(Bull. hell. XXIX [1905] 243) und fiir Tegea
(CIG 1515), als Hekatombia fiir Amorgos (Athen.

20 Mitt. I [1876] 337, 7, 12. Bull. hell. XXHI [1899]

390, 1, 29) uberliefert ist und an und fur sich

auf die verschiedensten Gottheiten bezogen werden
kann. DaB der athenische H. dem Apollon ge-

weiht war, geht aus Etym. M. 321 hervor : 'Exatop-

fiaiatv Sk covofzaotat Sta tag rov 'Ait6XXa>vog dvoiag

usw., und dasselbe gilt fur den H. in Mykonos,
an dessen siebentem Tage dem ApoUon Heka-
tombios ein Opfer dargebracht wurde. S. auch
die Art. Hekatombaios, Hekatombeus, He-

30katombios. [Bischoff
.]

Hekatombaios ('Exazo^atog, in der Inschrift

von Mykonos 'Exazdfifiios). 1) Epiklesis von Getr

tern, denen man Hekatomben darbrachte und
Hekatombaia-Feste (Nilsson Gr. Feste 43. 138
174) feierte, von welchen auch die Monate He-
katombaion und Hekatombeus ihren Namen haben.

1. Zeus H. in Gortyn in Arkadien und auf
Kreta, Hesych. s. 'ExarojufiaTog 6 *A%6XXwv naoh
'Afhjvaiots xoX 6 Zevg b> roozvvt} Tiao 'Aqx&gi

40 xat Korjoiv.

2. Apollon in Athen, Hesych. a. a. O, Etym.
M. s, Exo.%o}i§amv (vgl. Bekker Anecd. Gr.

247) : . pLr\v ian nag 'Afryvatotg , . . <5td rag rov

'AnoXXtovog -dvoiag ' frvovot yag avz0 'Exaxofifiatq),

TOVTiazi TioXvtijtfa
,

fiaXXov 6k ixazov jJoag sv%6-

fxeroi\ vgl. Mommsen Feste d. Stadt Athen 3,

4. S c h o em ann Griech. Altert. H 4 467. In My-
konos wurden dem Apollon

r
Exar6fifiiog am 7. He-

katombaion ein Stier und zehn Schafe geopfert,

50 Dittenberger Syll. II 2 615, 20; iiber den
7. Monatstag als Festtag des ApoUon vgl. den
Art. Hebdomeios; uber die Beschrankung der
Hekatomben auf eine geringe Zahl von Opfer-
tieren vgl. Nils son a. a. O. 174. [Jessen.]

2) Nach dem Hemerologium Florentinum
(Ideler Handb. der Chronol. I 414) Monat im
asianischen Kalender, 31 Tage, vom 24. Juni
bis 24. Juli umfassend. Uber die Bedeutung des
Namens vgl. das unter Hekatombaion Gesagte.

60S auch die Art. Hekatombeus und Heka-
to mb i o s. [Bischoff.]

'EnardfifiTj, &voia I* ixazov SyXovdu xvguog
poihv erklart Eustathios (R I 66; Od. Xf 130)
das Wort, fugt aber selber sogleich richtig hin-
zu xaza%Qtjoztxcog fievroi xai tj i£ ixator £tb<ov

nnd xai x6 htaxdv dvrl tod xoMLa votioarxts ixa-
t6ft/hnr pad xnv ht stoXX&r dxX&e Cm0r. In der
Tat bedeutet /. nur ,gro6« Opfer". Od, HI 59
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bringen die Pylier dem Poseidon i&tne ayaftkeith

I. dar, aber sie besteht nur aus 81 Stieren (III

7ff.)- H. XXm 146 heiBt es, Peleus habe dem
Spercheios eine tegrj £. von 50 manitlichen (i^la.

gelobt, und Athen. I 5 wird von Konon erzablt,

er habe naeb dem Siege bei Knidos inardft^v

t<p ovti -dvoag xal ov tpsvdtovvpco<: alle Athener

bewirtet. So bestatigen denn audi viele andere

Stellen, daB man weder an der Zabl bundert,

jtteKaTOiDnos * » *»«

der zu seinen Vorfahren gehOrt haben durfte

(Boeckli zu CIG 2691). Die Abnen des H als

,Wohlttto< Ton Mylasa DittenbergerbyU.
12 95, Tgl. Judeich Kleinasiat. Studien 234, 2

;

Mylasa als Heimat der Familie bei Strab. XIV

659. H. war zuerst Faist von Mylasa— in welcbe

Form sich sein Regiment iiber die als itdUg or-

ganisierte Stadt kleidete , wissen wir nicht —
erscbeint aber schon 390 als Satrap von Kanen

nocb an dem Opfer von Rindcrn festh&lt. IL 1 10 (Diodor unter dem J. 391 . • f*f«? ^"^'-h
7?«\AlT^ %^B4-™T,a m^^B^na «tiiTi prfiR- XTV 98. S>. Er hat diese Stelhmg vermutlicb11VJUU ft" UVU1 VJFJV* T «« *-*

447 besteht die Hekatombe mindestens zum groJi-

ten Teil aus Kleinvieh (vgl. V 66) , I 316 aus

Stieren und Ziegen. IL IV 120 und XXIII 873

geloben Pandaros und Mcriones eine Hekatombe

ganz junger Lammer; Soph. Trach. 760 linden

wir zwclf Stiere und im iibrigen ov^tyij $owi\-

fiara. Ganz gewohnlich war es, daB man eine

sog. L fiovjioaiQos oder fiovoQxog (Dittenberger

Syll. 281, 8." Heaven, s. Povjiqwqos ;
vgl. Ditten-

XIV 98, 3). Er hat diese Stelhmg vermutlicb

395 bei dem Sturze des Tissaphernes erhalten,

als das verwaiste Karien mOglichst rasoh einen

Verwalter baben muBte, dessen Ansehen im Lande

fest wurzelte, und man daher von selbst auf

den maehtigsten unter den zuverlassigen lokalen

GroBen zuriickzugreifen gezwungen war. Wemger

wahrscheirdich ist die Annabme, dafi die Satrapie

dem H. erst 390 (bei Gelegenheit der Sen-

Merger Syll"T*1. BaHS' XVlII S) 20 Sung *» S**M ubertragen wo.den ist (vgl.

opferfce. In einer alten milesischen Inschrift ™ «— "-•*> * A1 * v sfi^-

(v. Wilamowitz S.-Ber. Akad. Berl. 1904, 626)

wird ein Opfer von drei Tieren, von denen eines

&i}Xv , eines svoQ%k (das dritte also verscbnitten)

sein soli, 3. genannt. Umgekehrt hat man wohl

aucb Opfer, die aus mehr als hundert Tierenbe-

standen, als Hekatomben bezeichnet (vgL Diod.

XI 72. Dittenberger Syll. 86. Boeckh Staats-

haush.3I75ff.). s. Schoemann-Lipsius Griech.

Ed. Meyer Gescb. d. Alt. V 866).

Bei dem Erwacben der persiscben Krieg-

fiihrung 390, die durch die Ubernahme des Korn-

mandos durch Strutbas als Satrapen von Ionien

eingeleitet wird, erhielt H. den Auftrag, sich an

dem Feldzuge gegen Euagoras zu beteiligen, der

fast ganz Kvpern in seiner Hand vereinigt hatte.

H. fvihrte unter Autophradates, des Satrapen von

Lydien, Oberbefehl die Flotte (Theop. frg. 101

Altert. II 248f. Hermann Gottesdienstl. Altert.2 30 Grenf.-Hunt. Diodor^ a. a. O.,
J

ei ^em,^J*|s
S 26 Anm. 16. Stengel Griech. Kultusaltert.

2

106. [Stengel.]
^

Hekatombeus, (tr\v jiuqu. AaxsSaipoviotg, ev

c5 to 'Yaxivdta, Hesysch. Die Hyakintbien fielen

wahrscbeinlicb in den atheniscben Skivophonon;

denn wir wissen, daB sie bald nach den Istbmien

gefeiert warden (Xen. hell. IV 5), und dafi diese

den Asklapieien in Epidauros um neun Tage vor-

angingen (Schol. Pind. Nem. Ill 145). Diese

HOchstkommandierender erscbeint). Der folgende

Seekrieg von Kypern wird bei Theopomp. a. a. O.

Tmt"7 AT*TjtT5VTl TIT

DieBeziehungenvon H. zur Eeichsregierung ver-

schleehterten sich bald. Augenscheinlich machten

die Anhaufungen kOniglicher Truppen im west-

lichen Kleinasien vor dem defiuitiven Abscblusse

des Antalkidasfriedens den ehrgeizigen Dynasten

mifltrauisch. Er erscbeint bei den damals be-

aber

n
beging man im epidaurischen Monat Apel-40ginnmdflnneueuUnt^hmuui^dertoMg6OTn

r-I. / z
B™ „+i.Mi«,„i, „ swm«iinTinTi CEttmu. Euagoras uuter den heimbcben Verbundeten des

laios, d. i. im athenischen Skirophorion (EfptiP*

oqx- 1901, 57ff.)
;
ihm werden also die Hyakm-

thien angehort haben, und ihm setaen wir dem-

nach den Monat H. gleicb. Ftir dieselbe Glei-

cbung hatten sich aus anderen Grunden schon

friiher, ebe die Lage des Asklapieienfestes bekannt

war, entschieden Bischoff Leipz. Stud. Vll 369f.

und Busolt Jahrb. f. Philol. 1887, 50, wiewobl

auch die Gleichungen mit athen. Thargelion und

Euagoras uuter den heimbcben Verbundeten des

letzteren, den er mit Geld unterstutzt (Diodor.

XV % 3).. H.s Stelhmg zum Hofe blieb lange

zweifelhaft , noch 380 nennt ihn Isokrates (IV

162) unter den zum offenen Kriege langst bereiten

Gegnern des GroBkonigs.

Gleichwohl konnte H. an wirklicben Abfall von

diesem nicht denken, seine Stellung in Karien war

von vielen lokalen Gewalten noch keineswegs aner-
auch aie txieicnungen mit aiiuen. iiiaigciiyn ^^^ .^^ ..^~ ^~^~.„ _.— „

Art. Hyakinthios. Uber die Bedeutung des

Wortes H. wird auf das zum Hekatombaion Be-

merkte verwiesen. S. auch die Art. Heka-
tombaios und Hekatombios.

[Bischoff.]

Hekatombios, Monat im Kalender von Halos

in Phthiotis, IG IX 2. 109 b, 50; wahrscheinlich

hatte er die zehnte Stelle inne und entsprach dem

athenischen Hekatombaion (Bischoff Jahrb. f.

standige Politik (Kampfe des H. mit seinen Lands-

leuten, Suid. s. At&nnog).

H.s Tod lafit sich, da Maussolos 353/2 im

24. Regierungsjahre starb (Diodor XVI 36, 2)

und die karischen Konigsjabre postdatiert werden,

auf 377/6 fixieren (Kahrstedt Forscbungen zum

5. und 4. Jbdt. 22).

H. hinterliefi funf Kinder, Maussolos, Idneus,

Pixodaros, Artemisia, Ada (Strab. XIV 656. Arrian
atnemsctien tieKaiomuaiuii ui^u«" oa^u.^ ^^v^^,^—..-.-, -- ^

f *rs,n , Ci
r
tr\

Philol 1892 482ff.) Tiber die Bedeutung des60anab. 123. i. Harpokr. &. Exaxopvw, toQw}
Zr~:- ^l!L n.^f^h^^ aJLrt*. H.s amtUcher Titel ist bei Isokrates a. a. O. wh-
Namens vgl. das unter Hekatombaion Gesagte.

S auch die Art. Hekatombaios und Heka-
tombeus. [Bischoff.]

Hekatomnos. 1) Von Mylasa (Exazofivotg die

Inschriften, Strabon, Harpokration, unricbtigtExa-

wfivog Diodor. u. a.). Er stammt aus vornehmer

alteingeaessener Familie aus Mylasa, Heiodot

erwahnt (V 118) einen Pixodaros, Mauasolos Sohn,

H.s amtlicher Titel ist bei Isokrates a. a. O. «n-

ota&iioQ zi}g KaQias, faodevg bei Strab. a. a. O.

ist eb Versehen. H. auf Inschriften (als Vater

des Maussolos und eines anderen Kmdes, nicht

bei seinen Lebzeiten) CIG II 2691. Ditten-

berger SylL 12 95. 107. 160.

Seine Beziehungen rar gnecnwcben Koltur

werden durcli denlufentlialt dea koiachen Arztes

Deiippoa an seinem Hofe (Suid. a. a. O.) mid
•durch seine Pragung beleacbtet

Er bentttzt neben dem Zeus von Labranda,

dessen. Kultzentrum im Gebiete von Mylasa big,

und dem LOweti von Mylasa (?) einen zweiten

LOwentyp, der dem milesiscben nacbgebildet ist,

sum Teil in ungescbickter Kachahmung, und prSgt

-diese Stiicke nach dem eiiboeischen System, deut-

lich in Anlehnung an die griecbischen Handels-

zentren Kos und Rhodos, die im Anfange des

4. Jhdts. diesen FuB hatten. Seit der Ernennung

zum Satrapen von Karien pragt H. — vermut-

licb in Mylasa, wie vorher auch — Satrapen-

munzen nach kleinasiatischem Fufie.

In Milet hat H. nie gepragt, die vom Cat. Brit.

Mus. Ionia 187 hierhin verwiesenen Miinzen des

EKAfzofiviog) sind in Mylasa ausgebrachte Imi-

tationen der milesischen Typen. Vgl. Head HN 2

«28f. Oat. Brit. Mus. a. a. 0. und Caria 180.

Imhoof-Blumer Rev. Suisse numisin. XIV260ff.

Das unmittelbare Herrschaftsgebiet des H. ist

stets beschraukt geblieben. Milet hat es nie um-
faBt (s. o.), Halikarnass hat erst sein Sobn Maus-
solos erworben, ebenso Herakleia am Latinos

{Judeich a. a. 0. 241). Der Verwaltungsbereich

als Satrap umfaBte ganz Karien, seit dem An-

talkidasfrieden auch die definitiv der Krone unter-

worfenen Kustenstadte.

Ein Standbild des H. in Mylasa Ditten-
berger Syll. 12 95 Z. 2 If. [Kahrstedt]

2) Sohn des Aristeas aus Mylasa, Archon in

Mylasa (Le Bas III 394)

3) Hekatomnos aus Elis oder Milet, Sieger

{TQiaoxrjs) zu Olympia im Lauf, Doppellauf und
Waffenlauf, 01. 177 = 72 v. Chr. (Afric. bei Euseb. I

212. Phleg. frg. 12 FHG III 606. Die Quellen etwas

abweichend untereinander). [Sundwall.]

Hekatompedon (Hxaro^eSov). 1) Nach Ptol.

Ill 13, 5 (14, 7) Stadt im epeirotischen Gau Cha-

onia. Doch zeigt der Zusatz Aaidwvetov in einer

der besten Hss. (Vat. 191), daB hiemit das Heilig-

tum zu Dodona (s. d.) gemeint ist, s. C. Miiller
z. St. [Oberhummer.]

2) to
c

Exax6fute6ov =100 Full langer Tem-
pel; Ptolem. Ill 14, 7 (13, 5 M.): Ex«ro>-
jiedov Aoydtovscov ist der beruhmte dodonaiische

Zeustempel in der epeirotischen Molossis (Hel-

lopia; nach Ptolemaios, der weder Land noch

Volk der Molotter kennt, in Chaonia), dann eine

Bezeichnung fur Dodone selbst. S. o. Bd. V S,

1258 undKarapanos Dodone et ses Ruines I 18.

155ff. Die lange umstrittene Lage von Dodone
wurde 1832 von Lincoln richtig bestimmt, und
1875 wurden auf Veranlassung des Herrn Kara-
panos durch den Ingenieur Mi ne'iko aus Athen
Versuchsgrabungen angestellt. Dodone lag im
Hochtal vom jetzigen Tscharakowista, ostlich vom
jetzigen Alpochori, nordlich vom Tdmaroszug
(jetzt Oiytzika) am Ursprung eines NebenfliiBcbens

des Thyamis. Der Tempel des Zeus Xa'ios ist

so, wie er herausgegraben ist, 40 m lang, 20,5 m
breit. Die Abteilungen des Tempel s (s. Kara-
pan os II pi. Ill, 4) haben folgende AusmaBe:
jfQovao; 10,80 X 8,0 m, vaog (ceUa) 20,5 X 20,5 m,
dxio&odofAog 20,5 X 7,0 m. Also entsprecben die

AusmaBe der Tempelteile ebensowenig wie des

.ganzen Tempels 100 altgriechiscben Fn6 (~
50,7 m). [Bftrchner.]

Hefeatompedos. 1) Eine Orttiehkeit in S^ra-

kus (Plut. Dio 45 [A(<»v\ tloiflaU 6th j&p «wA^r

sk rr/v lExarSftxedov Uyo(dvrjv\ in der Nate des

Hexapylon, durch das nach Diod. XVI 20, 2 Dion

einmarschierte. Freemans Ansicbt (History of

Sicily IV 279), daB es eine 100 FuB breite StraBe

war, stimmt Holm Gesch. Siziliens im Altertum

III 360 bei, nachdem er II 461 an eine oxoa

ixar6ft3tsSos gedacht hatte. Es kOnnte auch ein

10 Stadtviertel gewesen sein. tiber die Lage vgL

den Art. Syrakusai. [Ziegler.]

2) Als Langenbezeichnung s. den Art. MaBe
und Gewichte.

°EHarofitp6via hieB ein festlicbes Opfer in

Messenien, das dem Zeus Ithomates darbringen

durfte, wer hundert Feinde erschlagen hatte.

Nach Paus. IV 19, 2 bestand dieser Brauch he

jtakatotdzov) Aristomenes soil dreimarE. geopfert

haben (Paus. a. a. 0. Plut. Romul. 25) [was

20 Clem. Ales. Protr. HI 42 p. 36 Potter und Euseb.

praep. ev. IV 16 von dreihundert geopferten Men-

schen erzablen, ist naturlich Fabel]. An anderen

Orten sollen Krieger, die hundert Feinde getotet,

dem Ares
C
E. geopfert haben. Steph. Byz. s.

Btewog. Fulgent, exp. serm. ant. p.559 (Schaefer

Philol, XXIII 562). Hermann Gottesdienstl.

Altert.2 § 48 Anm, 3. § 53 Anm. 3. Schoemann-

Lip si us Griech. Altert. II 256 und (abweichend

von dem Obigen) Unger Philol. XXV Iff. Darem-

30berg-Saglio V 53f. [Stengel.]

Hekatompodos s. Hekatompedos.
Hckatompylos. 1) An der Heerstrafie von

Teheran-Rei nach Chorasan, wurde nach dem 240

v. Chr. erfolgten Einbruch der ParneT und der Be-

griindung des parthischen Konigreichs wohl noch

von dem Stifter desselben, Arsakes Teridates, zur

Hauptstadt gewahlt (,Kfinigsburg
f der Parther

nach Apollodor Artem. bei Strab. C. 514. Ptolem.

VI 5, 2; nach Plin. VT 44 caput Parthiae). Es

40 besteht schon wahrend der Achamenidenherrschaft,

erhalt aber stadtischen Charakter nach helleni-

schem Muster erst durch die Neugriindung des

Seleukos Kikator (Appian. Syr. 57 ; Curt. VI 2, 14:

urbs erat ea tempestate clara H. , eondita a

Graecis — naturlich im Hinblick auf die jungere

Hauptstadt der Parther gesagt und unbedacht

auf die Zeit Alexanders iibertragen ; Ahnliches gilt

fur Diodor. XVII 75, 1).

Nach Polyb. X 28, 7 und Plin. VI 113 lag

50 H. mitten in Parthien. Das gilt auf keinen

Fall fur die persische und seleukidische Provinz,

sondern setzt voraiis die Einverleibung der alt-

medischen Distrikte Choarene (Chwar) und Komi-

sene (Komis) in das neuerstandene parthische

Konigreich. AlleTdings ist jiingst (von Mar-
quart Eran II 40f. im Suppl. X des Philologus)

die von alien als sicher betrachtete ursprungliche

Zugehorigkeit jener Landschaften zu Medien mit

Scharfe und Entschiedenheit angefochten und be-

60 hauptet worden, daB sich Parthien zu alien Zeiten

bis an die Kaspiscben Tore erstreckt habe. Aber

auch wenn man die Zweideutigkeit des Zeugnisses,

aus dem sie bisher gefolgert wurde (Apollodor bei

Strab. C. 514), zugeben wollte, so laBt sich doch

der Beweis auf folgendem Wege erbringen. Die

Stadt Apameia wurde von Seleukos Nikator aus-

drtlcklich cv t» MqMq. gegrfindet; Apollodor. bei

Strab. C. 524 Ende, vgL anoh 514. Andererseits
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wissen wir dutch Isidor von Charax auf das be-

stimmteste, daB Apameia eben in der Landschaft

Choarene ostlich der Kaspischen Tore gelegen

war. Zur Zeit der Grimdung der Kolonie ge-

horte Choarene also wirklich noch zu Medien.

Xhnlich Plin. VI 43, nachdem er von der Wieder-

herstellung Hamadans durch Seleukos gesprochen

hat: reliqua Medorum oppida Phisganxaga,

Apamea Rhagiane eognominata; auch der Bei-

name zeigt hier Apameas und Choarenes Zuge- 10

hOrigkeit zur medischen Provinz Ehagiane an.

Hingegen laBt die Bestimmung der Lage Yon H.

,im °Herzen Parthiens' keinen Zweifel, daB schon

zur Zeit des groBen Feldzuges Antiochos d. Gr.,

210/209, die beiden ostmedischen Distrikte in den

Handen der Parther waren; noch Arsakes Teritfa-

tes eelbst (f 211) nmB sie erobert haben. Stepha-

nos von Bjzanz zitiert also richtig aus einer ver-

lorenen Partie des 10. Buches des Polybios Kal-

liope in Choarene als itohg IlaQ&vaiajv.
_

tTber den Marsch Alexanders von Raga bis H.

erfahren wir folgendes (Arrian. Ill 20, 4. 21—22,

1). Am Abend des ersten Tages lagerte er tiqos

mis Kaomaig nvXatg , am zweiten el'aco szagfjlfo

%b>v avXtiv sme oixovusva r\v. Apollodor bemifit

die Entfernung von Kaga bis zum PaB gut auf

500 Stadien; das erste Lager muB dann noch in

weit hetrachtlicherem Abstand von dem Eingang

der Tore geschlagen worden sein, als Arrians

Worte vermuten lassen. Es wird richtiger heiBen 30

miissen, dafi Alexander am zweiten Tag den PaB

durchzog und das im Osten sich anschliefiende

Kulturiand der Choarene eben noch erreichte.

Von hier aus holte er in vier Nachtmarschen,

von denen der letzte und starkste die ungewtihn-

liche Leistung von 400 Stadien aufwies,die fluch-

tigen Perser em und zerstreute sie ; Dareios wurde,

von seinen eigenen Generalen ermordet, auf dem

Gefechtsplatze tot aufgefunden. Arrian bestimmt

die Lage der denkwurdigen Statte nicht naher.40

Aus Curt. VI % 12—15 ersehen wir, daB das

makedonische Heer von dort aus unmittelbar nach

H. vorriickt und hier ein Standlager bezieht. Die

Entfernung von der Stadt bis zu den Kaspischen

Toren berechneten die Bematisten Alexanders auf

1064 Stadien (bei Plin. VI 62 und 44). tiber

die Richtigkeit der Uberlieferung dieser Zahl zu

urteilen, ermoglicht zum Gluck eine Analyse der

samtlichen von den mensores itinerum zwischen

den Toren und der indischen Grenze ermittelten 50

Marschdistanzen. Ihre Summe geben sie auf

15 680 Stadien an (nach Plin. VI 45). Die Reihe

der Einzelzahlen wird bei Plin. VI 62, wie folgt,

uberliefert:

Kasp. Tore—H. 133 rOm. Meilen = 10b4 Stad.

—Alexandreia Ariorum 575 = 4600 „

—Prophthasia 199 = 1592 „

— Arachos. oppidum 565 = 4520 „

— Ortospanum 175 = 1400 B

—Alexandreia sub Cauc. 50 — 400 , 60

-bis zum Cophen und Peucolatis oppidum

Indorum 237 = 1896 Stad.

Plinius fugt hinzu: in quibus ezemplaribus di-

vers i numeri reperiuntur. Zu diesen gehOren

offenbar, wie die Vergleichung mit den Eratosthe-

nischen Zahlen (bei Strab. C. 514) wahrschein-

lich macht, die Strecken Prophtiiasia-Aracnos.

oppidum und von Arachos. oppidum-Qrtospanum.

jneKawmpyioB aiva

Fur die erste gibt Eratosthenes 4120 Stadien an;

Plinius soUte also statfc DLXXV DXFMeilen
haben. Far die zweite wollte schon Hennolaus

Barbaras 250 Meilen, entsprechend den 2000 Sta-

dien der griechischen Geographen lesen. Setzen

wir diese Zahlen in die zu addierende Summe
ein, so belauft sie sich auf 15 672 Stadien; bis

auf die, naturlich durcR Verschreibung der oben

zuletzt angefiihrten 237 Meilen ohne weiteres zu

erklarende Differenz von 1 Meile genau die Ge-

samtzahl der mensores itinerum abportis Caspiis

ad Indiae principium. Da die so erzielte t}ber-

emstmimung schwerlich dem Zufall verdankt wird,

sind wir nunmehr berechtigt, die verbesserte Liste

als die urspriingliche und authentische der Bema-

tisten Alexanders zu betrachten (s. indessen auch

weiter unten). Dann ist aber zweifelsohne auch

die Distanz von den Kaspischen Toren nach H.

im Pliniustext richtig uberliefert, ist die Original-

rechnung der Schrittmesser. Wenn dagegen Era-

tosthenes sehr vie! mehr, niimlich 1960 Stadien

rechnet, so haben wir notwendig zu folgern, da&

die 'AoiaTixoi ora&fioi, die seine Quelle bilden,

von den Stationen der Bematisten wenigstens teil-

weise verschieden waren (s. u.). DaB aber die

sehr viel kleinere Zahl wirklich in der geographi-

schen Literatur kursierte, bestatigen die 1040

Stadien bei Ammian. Marc. XXIII 6. 43. Auch

den Positionen der Ptolemaioskarte liegt sie zu

Grund, auf eine Linie von 900 Stadien reduziert.

Erinnern wir uns nun, daB Alexander nach dem

vierten Nachtmarsch vom Ausgang des Defile's ab

die fliehenden Perser einholte, bevor er noch H.

erreicht hatte, so ist aus dem Verhaltnis der vier

Nachtmarsche zu der Summe von 1064 Stadien

der ganz notwendige SchluB zu ziehen, daB der

Ort des Zusammentreffens doch in allernachster

Nahe von H. gelegen war. Denn da die letzte

Etappe, welche die Keiterei allein ohne FuBvolk

zuriicklegte. ausdnicklich auf 400 Stadien Weg-

lange angegeben wird, fallen auf die vorausge-

gangenen Nachtmarsche des aus Reiterei und FuB-

truppen vereinigten Korps durchschnittlich je 220

Stadien, eine Zahl, unter die auf keinen Fall

heruntergegangen werden darf. Also haben alle

uns berichteten MaBnahmen Alexanders, alle Er-

eignisse nach der Zerstreuung des Perserheeres

und der Ermordung des GroBkonigs bis zum Auf-

marsch der Makedonen nach Hyrkanien, von Ar-

rian ohne weitere Ortsbestimmung unmittelbar

angeschlossen , von Curtins nnverstandigerweise

teilweise noch auf den Gefechtsplatz, teilweise in

das Standlager von H. veriegt, insgesamt unzwei-

deutig die Umgebung von H. zum Schanplatz

gehabt. Hatte Alexander erst nach dem Auf-

marsch zur hyrkanischen Grenze H. passiert und

hier seinem Heer schon drei Tage nach dem Auf-

bruch ein zweitesmal eine ganz unerklarliche

langere East gewahrt, wie uns Diodor (XVII 75)

glauben machen will, so wurde Arrian davon ge-

wiB Notiz genommen haben. Aber anch ohne

dieses Argument stent unieugbar fest, daB Diodor

irrt, wenn er das entscheidende Gefecht drei Tage-

marsche nach Westen von H. ansetzt. Diese drei

Tage gehoren vielmehr nach Curt. VI 4, 2 in den

Aufmarsch von H. durch Partbien zur hyrkani-

schen Grenze, die auf dem Kwnm des osthclien,

Labus genannten AlburagebirgeB entlaaig lief.
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Pafi der tJbergtng; etttweder von Dftmagkto oder

SahrHd aus bewetkateUigt worden sein muB, ist

unbesweifelt. Nachdem Ittngs* Marquart (Eran

H 5S) aus arabischen Quellen, die bei Curtius

xrad Diodor ins Wunderbare gesteigerten topo-

graphischen Details des Stdboitesfiusses fur Tak,

nOrdlich von Damaghan am FuBe des Gebirges

nachgewiesen hat, fallt die Entscheidung zugunsten

dieses "Ubergangs. Tak hat seinen Namen seit

dem Altertum behauptet, die Griechen gaben es

als Tagai wieder; mit der hyrkanischen Konigs-

burg Tape, die nach ApoUodor 1400 Stadien von

den Kaspischen Toren entfernt, am Ufer des

Kaspischen Meeres stand, darf es naturlich nicht

vermengt werden (Mar quart). Auf demselben

Wege ist dann 210/209 auch Antiochos d. Gr.

iiber den Alburz nach Hyrkanien hinubergegangen,

da ausdrucklich gemeldet wird, daB er von Tagai

aus den Aufstieg unternahm.

Wir sind nunmehr in den Stand gesetzt, die

Stelle des achiimenidischen H. einigermaBen ge-

nau aufzufinden. Es lag drei Tagemarsche von

Tak nach Westen bezw. Sudwesten und 1064

Stadien von den Kaspischen Toren nach Osten

an der Heerstrafie nach Baktrien, also am Ost-

rand des Kulturgebietes der Stadt Simnan (Se-

raina auch im Altertum) unter dem vom Alburz

*iidostlich weit in die Steppe und Salzwiiste des

Hochplateaus vorspringenden Bergrucken, der die

Oase begrenzt und zugleich urspriinglich die na-

turliche Scheidewand Mediens gegen Parthien

bildete. Die moderne Postroute, aber auch schon

die antike und mittelalterliche KurierstraBe uber-

schreitet ihn in dem ziemlich beschwerlichen PaB

des Akhori Ahuan, der Karawanenweg geht im

Suden herum von Simnan iiber das Dorf 'Alah

und die Quelle Abgerm nach Doseir und Prat und

vereinigt sich bei Damaghan wieder mit der

direkten StraBe. Hier ist auch Alexander nach

Tagai marschiert. H. aber fallt in den Strich

awischen
f

Alah und Abgerm, der einst zur Land-

schaft Komisene gehflrte und von Tak be^uem

in drei Tagen zu erreichen ist. Wir sahen, daB

Komisene urspriinglich ein medischer Gau war,

also war auch das achamenidische H. eine me-

dische, keine parthische Ortschaft Dem
wideTstreitet allerdings Curtius, da er H. aus-

drucklich schon in Parthien ansetzt. Aber es

liegt auch bei ihm unmittelbar an der medisch-

parthischea Grenze; denn erst von dem Orte, wo

Dareios ermordet worden war, rucken die Make-

donen in Parthien ein (VI 2, 12: kino in Par-

thienem perventum est). Das ist einerseits ein

weiteres wertvolles Zeugnis ftir die urspriingliche

ZugehOrigkeit Komisenes zu Medien (s. o.). Ander-

seits erkannten wir. daB Curtius' Quelle unrichtig

einen Teil der dem Tode des GroBkonigs folgenden

Ereignisse, vor allem die Bewegung im make-

donischen Heer zu Gunsten einer sofortigen Heini-

kehr, in ein besonderes, von jenem Platze min-

destens einen Tagemarsch entferntes Standlager

bei H, veriegt hat, wahrend doch beide Orte und

damit auch alle jene Ereignisse zusammenfallen.

Hier scheint sich nun der Schlflssel zu dem merk-

wurdigen Verhalten der von Curtius benfitzten

Quelle zu finden. Sie vermochte nicht zu unter-

scheiden zwischen der parthischen Hauptstadt und

dem achamenidischen H., wie schon der Ana-

chronismus der urbs elara a Oraeeis eonditam-

schaulich verrat, und rftckte in libel angebrachter

Kritik des ihr vorliegenden Originalberichtes dieses

jenem zuliebe gleichfalls nach Parthien, dadurch

auch zu einer Trennung der am gleichen Orte

sich abspielenden Ereignisse veranlafit.

Tatsachlich haben wir alien Grund, zwischen

dem persisch-medischen H. und der seleukidisch-

arsakidischen Stadt sehr genau zu unterscheiden.

10 Denn es zeigt sich, daB die Zeugnisse des Alter-

tums, die mit GewiBheit auf die letztere bezogen

werden miissen, gar nicht auf die erstere passen.

An dem arsakidischen H. hebt des Polybios topo-

graphischer Scharfblick die zentrale Lage im

parthischen Konigreich hervor und will damit

wohl seine Eignung zur Metropole dieses Staates

andeuten. Aber auch nach dem Vorschieben der

GTenzen Parthiens bis zu den Kaspischen Toren

bleibt der in Komisene (Bezirk von Simnan!) ge-

201egene Ort doch peripher, ein Platz der west-

lichen Grenzmark. Viel schwerer wiegt eine

andere Unstimmigkeit. Gerade der Meister der

antiken Erdkunde, dessen Sorgfalt notorisch ist,

dessen Darstellung Asiens auch den scharfsten Geg-

nern Eespekt einnoBte, hat den Abstand zwischen

den Kaspischen Toren und H. fast auf das

Doppelte der von den makedonischen Bematisten

berechneten Lange, auf 1960 Stadien angegeben.

Und Strabons immer sprungbereite Kritik laBt

30 das unbeanstandet gelten (C. 514). Also hatte

Eratosthenes seine Abweichung von der offiziellen

Messung des Alexanderzuges motiviert, wie auch

an sich selbstverstandlich. Nun nennt Strabon

freilich fast im selben Atem noch eine zweite

Zahl, die auch nicht die der Bematisten ist und

aus Apollodor von Artemita zitiert wird, aber

wiederum ohne jegliche Andeutung der auffalligen

Divergenz und ohne den mindesten Versuch einer

hier doch unbedingt notwendigen Kritik und

40 Entscheidung , auf die ihn schon eine gewiB

vorauszusetzende Polemik Apollodors selbst hatte

fuhren miissen. Ich schlieBe daraus, daB wenig-

stens Eratosthenes und Apollodor in Wahrheit

uber die Entfernung ubereinstimmten; dafi ent-

weder Strabon selber versehentlich 1260 statt

1960 geschrieben hat, oder in den Hss. a = 200

aus T — 900 verlesen ist. Denn des Erato-

sthenes Zahl ist nachweislich richtig uberliefert.

Wie wir wissen, gab er bei Berechnung der nach

50 Baktrien fiihrenden StraBe die Weglange von den

Kaspischen Toren bis Alexandreia in Aria auf

6400 Stadien an. Fur die parthiach-indische

StraBe zerlegt er dieselbe Strecke in zwei, von

Alexandreia bis H. zu 4530 Stadien und von H.

bis zum Kaspischen Tore zu I960, in Summa

6490. Diese, bis auf ein Geringes mit der andern

ubereinstimmende Gesamtzahl erweist die richtige

tTberlieferung der Teikahlen. Offenbar hatte Era-

tosthenes fur die baktrische StraBe die auf Hun-

60 derte abgerundeten Stadiensummen (1900 -+- 4500)

addiert. Zugleich ist augenfallig, daB die von

ihm benutzten 'Aaiattxoi om&pot wenigstens teil-

weise von den Bematisten Alexanders abwichen

und darum neuere Messungen verwertet haben

muBsen. Denn auch die 4530 Stadien der Weg-

lange von H. nach Alexandreia konnen toot* aer

germgen Differenz in keiner Veise zu den 4600

der Bematisten in Beziehung gebracht werden.
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Beide Zahlen sind unantastbar, und wenn auch
sehr auffalEg erscheinen muB, dafi sie sich ein-

ander so stark nahern , so kann darin doch nur
der Zufall sein Spiel treiben; wollte man eine

Interpolation der Bematistenrechnung nach den
'Aoianxol aza$fj,oi annehmen, so mtiBte aber ge-

naue ftbereinstimmung herrschen. Eratosthenes

hat erne direkte, quer durch Parthien laufende

StraBe von den Kaspischen Toren tiber H. nach
Herat im Auge, wie er selbst sagt (bei Strab. C.

723 fJiexQt (ihv AXe^avSgeiag xijg ev Agloig aito

Kaoxiwv JivXiov dia rfj$ IJag&vaiag fila xai

f/ avtfj odds); fiir diese erscheint die Schittzung

der Lange auf 4530 Stadien angemessen. Da-
gegen hatten die Bematisten den Umweg Tiber

Hyrkanien und durch die nordlichen Landschaften
Parthiens gemacht; ihre Messung nriifite folglich

sehr betrachtlich grofier ausgefallen sein. Die

in ihrem Namen iiberlieferte Zahl bleibt darum
nicht blofi durch ihre Annaherung an die Era-

tosthenische ratselhaft. Die Ptolemaioskarte miBt
in gerader Linie zwischen H. und Alexandreia

5750 Stadien; zwischen H. und den Kaspischen

Toren, annahernd wie die Bematisten, 900. Diese

Koinzidenz mOchte der Vermutung gunstig sein,

dafi Marines iiberhaupt die Messungen des Ale-

xanderzuges grundlegend Yerwertet habe.

Wenden wir nunmehr die Berechnung der

'AaiaTixoi arad-/tioi und des Eratosthenes an, so

finden wir das seleukidisch-parthische H. un-

zweifelhaft beira heutigen Sahrud. Also miissen

wir folgern, da8 die von Seleukos Nikator ge-

griindete Stadt nicht an der Stelle des achame-

nidischen H. stand; dafi der griechische Konig,

einen in jeder Beziehung unvergleichlich giin-

stiger gelegenen Punkt von grofiter strategischer

Bedeutung auswiihlend, offenbar nur die Ein-

wohner des alten H. dorthin verptlanzt hat. Dar-

um blieb der alto Name, aber so in hellenisches

Gewand verkleidet, dafi man die urspriingliche

iranische Form darunteT nicht mehr zu erkennen
vermag (am ehesten mochte sich in -pylos neu-

persisch pul [Briicke] verbergen). Und umso
naturgemaBer erschicn die Umformung und die

griechische Etymologie, als der neue Platz wirk-

Uch dem Namen gerecht wurde, weil er der na-

ttirliche Kreuzungspunkt einer ganzen Anzahl
wichtigster SfraBen ist. Polyb. X 28, 7 : xtjv

f

E.
XQOoayoQEVOftEvrjv, t) xeizat /list iv ftiat) rfj Ilao-

dvrjvfj, xu>v de dtodwr xwv (peqovaatv ml Jtdvrag

xovg Ji&Qi$ xdizovg ivxavOa ov^nmxovaiov and
zov avfifiaivovxog 6 zojiog eiXr}<pE xtjv xooayyoQiav

;

diese, sicherlich nicht blofi aus der Etymologic
des Namens abgeleitete, sondern ebensosehr auf

authentischen topograpbischen Angaben berahende
Beschreibung paBt nur auf Sahrud. Wenn Arsa-

kes II. 210/209 vertrant, die parthischen W listen

mochten Antiochos vom Vormarsch ins Innere
und nach H. abschreeken, so muB die Steppen-

region zwischen den Kulturoasen Simnans und
Damaghans gemeint sein; H. liegt demnach im
Osten derselben. In H. beschlieBt Antiochos,

nach Hyrkanien zu marsehieren, und rtickt nach
Tagai, ran von hier den Ubergang uber den Labus-
Alburz zn bewerkstelligen. Das setzt einen Eu c k -

marsch von Sahrud nach Tak voraus, von dem
Polyhios freilich nichta sagt. Aber diese leichte

XJnstimmigkeit wiegt wenig gegennber der Ent-

fernungsangabe der ,asiatischen Stationen' — and!
anderen Zeugnissen indirekter Art. So dtirfte H.
in dem Itinerar Europos (Raga) -Tagae der Tab.
Peut. ebensowenig fehlen wie unter den Ort-
schaften Komisenes in den Ilae&Mol aza&fiol
Isidors, wenn es, sei es bei Simnan, sei es bei
Damaghan gelegen hatte. Das letztere wird im
Gegenteil durch die Tab. Peut. entschieden aus-
geschlossen, da sie das etwas nOrdlich von ihm

10 gelegene Tak und nicht H. zum Kreuzungspunkt
der medischen HeerstraBe, der hyrkanischen Pafi-

straBe und einer geradewegs durch Parthien nach
Drangiana gerichteten Route macht. Die direkte

StraBe nach Baktrien und Alexandreia-Herat, die

eigentliche Fortsetzung der medischen HeerstraBer

fehlt auf der Karte und darum anch H.-Sahrud.
Sie ist auch in dem uns erhaltenen Auszuge aus
Isidors parthischer Periegese weggefallen ; dieser

beschreibt wie die Tab. Peut. nur den PaBweg
20 von Komisene nach Hyrkanien. Aber da ihm

Komisene, wie aus der hohen Schoinenzahl zu
folgern, nicht bloB Simnan, sondern iibereia-

stimrnend mit den arabischen Angaben tiber Ko-
mis auch Dameghan umfaBt, so hatte doch auf
jeden Fall H. darin genannt werden mussen,
wenn es die Vorlauferin dieser Stadt gewesen
ware; aber ausdrucklich enth&lt Komisene nur
Dorfer, keine Stadt; ein Dorf war also auch
Tagai-Tiik. DaB H. damals schon nicht mehr

30 bestanden hatte , scheint ganz unwahrscheinlich.

Am Anfang des 1. Jhdts. v. Chr. nennt es der
landeskundige Apollodor, der zugleich par-

thischer Untertan war, noch die Konigstadt der

Arsakiden. Es muBte somit in irgendwelchen
inneren Unruhen zerstort worden sein zu einer

Zeit, als die RCmer gewohnt waren, alle Ereig-

nisse des feindlichen Staates mit groBter Auf-
merksamkeit zu verfolgen; in ihrer Literatur

wiirde der Untergang der beriihmten Stadt, die

40 Gurtius preist, unbedingt wiederklingen. Auch
Ptolemaios kfinnte nicht mehr von ihr wie von
einer bestehenden Stadt sprechen, an einer wich-
tigen Stelle der allgemeinen Einleitung seines

geographischen Werkes (I 12, 5f.) und in der

Ubersichtdereinzelnen Kartenblatterim VIII. Buch
(5, 16), Er erklart, dafi die groBe HeerstraBe
vom Euphrat nach Ekbatana und durch die

Kaspischen Tore nach H. wesentlich auf dem
Breitengrade von Khodos verlaufe; er hebt her-

50vor, daB in H. der Hauptweg nach Hyrkanien
abzweigt. Zweifellos haben die Parther ihrer

Hauptstadt einen eigenen Pahlawinamen gegeben -

f

der mag auch in den wechselvollen Jahrhunderten
der arsakidischen Geschichte mehr als einmal

geandert worden sein. Aber in Vorderasien und
Europa behielt doch der hellenisierte, urspriing-

lich medische Name Geltung, wohl solange Nach-
fahren der griechischen Kolonisten in den Stadten
Irans und Mesopotamiens ihre Muttersprache be-

60wahrten. Nicht lange vor dem Sturz der Sfisa-

nidenherrschaft im letzten Jahrzehnt des 6. Jhdts.

grtmdete der in Medien und Parthien als Gegen-

konig auftretende Prinz Bistam einen Parasangen

vom heutigen Sahrud entfernt nnter seinem Na-
men eine Stadt, die noch heute fortlebt and in-

teressante Bauwerke der arabischen Frtthzeit auf-

weist. Damals hatte also die von Seleukos Ni-
kator gegrfindete parthische Hauptstadt anfgehnrt
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zu sein , aber wir wissen nicht , seit warm
und wie.

Zumeist wurde H. in Damaghan gesucht, so

vonRitterundH. Kiepert. Houtum-Schind-
ler (Zeitschrift der Berl. Gesellsch. f. Erdk. 1877,

217) brachte eine zwischen Damaghan und Frat

sich findende Ruinenstatte in Vorschlag, nnter

Zustimmung von Tomaschek (Zur hist. Topogr.

v. Persien 81) und neuerdings von Marquart
(Eran II 21ff. 40—45), dessen Abschnitt tiber H.

im wesentlichen verfehlt ist. An Sahrud dachte

zuerst wohl der englische Eeisende F er r i er (1845)

;

ihm folgte in einer langeren, aber wertlosen Ab-

handlung Mordtmann Hekatompylos, S.-Ber.

Akad. Miinch. 1869, 497—536); schlieBlich Sie-

glin Atlas antiquus 6). [Kiessling.]

2) i] 'ExazofiTivXog , Stadt im Binnenlande

Afrikas , von Herakles gegriindet , Diod. IV 18,

1, von den Karthagern zur Zeit des ersten Puni-

schen Krieges unter Hanno erobert, Polyb. in
71. Diod. a. a. O. und XXIV 10, 2 ; friiher mit

Capsa, seit Movers Phonizier III 2, 519 mit

Theveste identifiziert, s. d. [Dessau.]

Hekaton. 1) Aus Ehodos, Stoiker, Schuler des

Panaitios, welcher, der eklektischen und platoni-

sierenden E-ichtung seines Lehreis folgend, haupt-

sachlich iiber Ethik schrieb. Neben Panaitios

und Poseidonios ist er der angesehenste und meist-

gelesene Philosoph der mittleren Stoa. Bei Diog.

Laert. werden zitiert seine Schriften: met dya-

Stiv (mindestens 19 Biicher), nsgl agszav (3 Bft-

cher), xsqi siad-oiv (2 Bucher), sieqI nagadd^wr

(13 Bucher), xeqi xsX&v und jzeqi ziXovg (7 Bu-

cher), xqsIcu (2 Bucher); bei Cic. de oft'. Ill 63

und 89 eine dem Q. Aelius Tubero gewidmete

Schrift sitgl xaftriHovzog (6 Bucher) , aus der wohl

auch die Zitate bei Seneca de benef. und in den

ep. ad Luc. stammen. Diog. Laert. hatte den

H. zwischen Panaitios und Poseidonios behandelt.

Denn xdzcov im Vitenverzeichnis des cod. P (Use-

ner Epicurea praef. XI adn. 2) ist Korruptel fur

exdicov. Bezeichnend fiir H.s Behandlung der

Pflichtenlehre sind namentlich die kasuistischen

Erorterungen iiber Pflichtenkonflikte, Cic. de oft.

Ill 89f. Fiagmentsammlxmg: Fowler Panaeti

et Hecatonis fragmenta, Bonn, Dissert. 1885.

Zeller Phil. d. Griech. IV 3 569. 1. 235, 6. 263, 2.

274, 2. 300, 2. _ [v. Amino.]

2) Hekaton B K^vaoaevg inoirjoe lautet die

Signatur eines Bildhauers aus Lindos, die in der

vorlauflgen Kunstlerliste von Blinkenberg und

Kinch kurz angefiihrt wird (Bull, de Paced, de

Danemark 1907, 23). [Pfuhl.]

Hekatoncheiren. Die H. gehOren, den Ky-

klopen gleich, zu den Urweltswesen, die sich der

Volksglaube in der Tiefe der Erde wirkend dachte.

Den Hundertarm Aigaion-Briareos holt in der

Ilias (I 402ff.) Thetis aus der Tiefe des Meeres

zum Schutze des Zeus in den Olymp. Wahrend
bei Aigaion die Beziehungen zum Meere zahl-

reich und ursprunglich sind (Mayer Gigant. u.

Titan. 120ff. Bernhard in Boschers Myth.

Lex. I 141f. Tumpel o. Bd. I S. 945ff.), haosen

nach der verwandten Vorstellung der Hesiodiscnen

Theogonie die JEliesen in der Tiefe der Erde ; ihre

Geschosse sind gewaltige FelsblGcke, deren sie

dreihundert bei einem Wnrfe schleaderp (. 7511).

Han hat auf die verwttstenden Wirinngen der

Erdbeben gewiesen (Preller-Eobert Griech.

Myth. 149), sich aber BUgleich dariiber verwun-

dert (Mayer 129ff.), diese zerstorenden Krafte

iii der Theogonie auf Seiten des Zeus kampfend

zu sehen, zumal doch parallele tTberlieferungen

die H. zu Bundesgenossen der Titanen maehten

(Kykl. Titanomachie des Eumelos bei Schol. Apoll.

Ehod. I 1165. Verg. Aen. X 565ff.). Dabei ist

unbeachtet geblieben, daB in der Tat die H. nicht

10 dem urspriinglichen Plane der Theogonie ange-

horen und ihre Existenz in diesem Gedicht erst

einer nachschaffenden Hand verdanken. Die H.

linden sich jetzt in den Versen 139—153, dann

in der Titanomachie 617—719+ 729—735, schlicfi-

Uch in der Partie 807—819. Die Unechtheit

der ersten Versreihe ist von A. Meyer (De

compos, theog. Hesiod. 55ff. 60. 62f. 68f.) zwin-

gend nachgewiesen worden; sie sind mit dem

Aufbau unvereinbar und muhsam eingeftlgt. DaB

20 fern er auch die Titanomachie so, wie sie ist,

nicht Hesiodisch sein kann, auch in sich keine

Einheit ergiebt, haben Meyer 37ff. und Lisco

(Quaest. Hesiod. 73ft.) gezeigt. In dem Kampfe

der Gotter gegen die Titanen werden die ersteren

zugunsten der H. ganz znruckgedrangt ; wer hier

die H. einfuhrte, dichtete, da Hesiod selbst von

der Erzengung der H. nichts gesagt, 139—153

nach; beide Partien bedingen sich. Mag also,

wie Lisco aus den Versen 881—885 erweisen

30 will, eine altere, echthesiodische Titanomachie

ohne H. noch in Resten greifbar sein, oder mag
die gauze Titanomachie eine spatere Einlage vor-

stellen, in jedem Fall ist die Einfiihrung der H.

sekundar. Cber die Unechtheit der dritten Stelle,

807—819, vgl. v. Wilamowitz Herakl. 12 90,

165. Durch die nachtragliche Aufnabme werden

die H., fiir die der Eindichter die Namen Bri-

areos oder Obriareos, Kottos und Gyes verwendet,

insgesamt Sohne des Uranos und der Ge, wah-

40 rend Aigaion allein offenbar auch nach der Vor-

stellung der Ilias Poseidonsohn ist, wie Aristarch

zu 11. I 399 richtig bemerkt. Fur die Vorstellung

vom Aussehen der H. hilft die Vergleichung mit

den Cheirogastores oder Gasterocheires (Mayer
125ff. Tiimpel o. Bd. LTI S. 2221f.), die wir ent-

gegen der rationalistischen Ausdeutung der Alten

(Strab. 372) als TJngeheuer mit Armen, die am
ganzen Leibe angewachsen sind, zn denken haben

(vgl. auch Preller-Kobert 624). Spater bildete

50 man die H. im Gigantentypus ; wenn die Erganztmg

Gerhardsvon laicov zu Aiyaltor richtig ist, schon

im 5. Jhdt, (Vase des Erginos und Aristophanes,

Berlin 2531, abgebildet Gerhard Trinksch. n.

Get 2, 3 ; Wiener Vorlegebl. Ser. I Taf. 5 ; uber

dieErganzung s. Preller-Robert 71,5. Mayer
201f.), dann an dem Pergamenischen Altar (Be-

schreib. der Skulptur. aus Pergamon», Berl. 1904,

25) ; in der Literatur zuerst Briareos als Gigant

bei Kallimachos, Hymnus auf Delos 142f., Offeers

60 bei den Romem (Stellen bei Preller-Rohert

72, 4). In der Mythographie leben die Vorstel-

lungen der Hesiodischen Eindichtnng weiter<ApolL

bibL I 1 ; 7 W. ProkL Chrest bei Phot bibL

319 Bekk. Etym. M. s. a*7ociJ&> *™}} «£*
amic. mnltit. 6) ; auch die Identflir»*«n» "» t^-

topatores mit denH. bei^Bigem. v
rethnet mit der gleichen Ge^ealoj^e (rf *JJ
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M. s. TQixojtaxoQss ; vgl. Philochoros bei Phot.
Lex. p. 443. Lobeck Aglaoph. 754. Mayer
12S. Ttimpel o. Bd. m S. 835). Die Zeit der
rationalistischen Umdeutung (Palaiph. 19 [20])
laBt die H. in einer Stadt Hekatoncheiria woh-
nen, nach Schwartz' Verbesserung gelegen zrjg

Xaovias x^g vvv 'Ogeoziddog. Die Deutung der

H. als Winddamonen (E. H. Meyer in Roschers
Myth. Lex. Ill 2793) halte ieh nicht fur zutref-

fend. Die Stellen, an denen je nur ein bestiramter H. 10
namhaft gemacht wird, s. unter den Art. Aigaion,
Briareos, Gy(g)es, Kottos. [Marten.]

Hekatonnesoi (at Exox6wi\ooi [s. Meineke
zu Steph. Byz. s. AQxovqoog], der einer antiken

Etymologie [Strab. XIII 618 und Hermolaos-Steph.
Byz. s. v.] nach = Inseln des Hekatos [= Apollon],

nach der anderen zav Exazov vtfocov [Hermol.

bei Steph. Byz. s. SsXiqv^g jio7(?] [=100 Inseln];

vgl. Diodor. XIII 77, 20 [Strab.] nach Timosthe-

nes 40 ebd.), Eilande zwischen Lesbos (Dioge-20
nian.-Hesych. s. v.) und dem Festland der klein-

asiatischen Aiolis, jetzt Mooxovrjota (Eilande eines

gewissen Seeraubers, Moschos). Die antiken

drei Stadte der Eilande : iNasos, Pordoselene und
Chalkis pragten im 4. Jhdt. v. Chr. (nach Head
s. u. schon 450) einmal gleichzeitig kleines Kupfer-

geld mit den Initialen : NA FLOP XA Imhoof-
Blumer Monnaies Grecques 280; Ztschr. f. Num.
HI 312ff.; Kleinasiat. MiiEzen 35. CataL Brit.

Mus. Troas 2l7ff. Head-Svoronos c
Iotoq. No- 30

fiioudrcov II 101 f. Qber die H. schrieben auBer-

dem: Ch. Texier Asie Min. II 212. G. Eari-
n 6 s IlQoodioQtOftos zijg dyvcoarov dioecog aQ%aio)v

ztvdiv n62.sa>v xfjg Mvaiag — MovoeTov x. BtfiXioft.

EvayyeX. 2>o% 1876, 110—146. Ph. Stump

f

De Nesiotarum republica, Mtinchen 1881. E. Dra-
kos Mixoaoiaval ITQayfiazsiai lozogixal xai xono-

ygoupixai qzoi ai Exaxovrjooi, 6 dtffiog Nvficpaiov

xai % snaQxia 'Aveojv. 'AdrjvrjOi 1888, 18992.

TTber die Inschriften bei den einzelnen Namen 40
usw. Tgl o. Bd. Ill S. 2090 Chalkis Nr.'ll
und die Art. Nasos oder Nesos, Pordose-
lene oder Poroselene. [Burchner,]

Hekatonynios aus Sinope, Gesandter der

Sinopeer an Xenophon und die Zehntausend (Xen.

anab. V 5, 7. 24. VI 3). [Sundwall.]

Hekatog ("Exazog), Kurzform zu'Exaxr}@6Xog}

'ExaxrjfiEXdztjg und ebenso wie Hekebolos (s. d.)

und Hekaergos (s. d.) seit Homer Beiwort des

Apollon (Horn. D. VII 83. XX 295; hymn. I 1.50
63. 90. XXIV 1) und selbstandige Bezeichnung
dieses Gottes (Horn. II. I 385. XX 71; hvmn. H
97. 98. Alkman frg. 85 A. Simonid. frg. 26 A. B.
Apoll. Rhod. I 958. II 518. IV 1747. Schol.

Apoll. Shod. I 515. Nikand. Alexiph. 11. Hy-
pothec, metr. Soph. Oid. KoL 13. Quint. Smyrn,
XI 136. Xn 4). Als eigentlicherKultbeiname

ist H. bisher noch nicht nachgewiesen. Wenn
Munzen von Ilion aus der Zeit der Faustina
(Ztschr. f. Numism. XVII 9) das Beiwort zeigen, 60
so geschieht das nur in Anknupfung an Horn.

H. VH 82 f. DaB die Hekatonnesoi ihren Namen
yon dem Kult des Apollon H. erhalten hatten
(Strab. Xm 618. Steph. Byz. s. Exaxdw^ooi.
Eustath. Horn. II. 49, 18), ist eine falsche Kom-
bination. H. wurde schon im Altertum als Kurz-
form von exaxijpdXog erklart und als .Ferntreffer*

gedeutet (Etym. ML s. Exdxoto und exrjpoXog.

Heaven, s. Exdxoio, vgl. SchoL B. Horn. IL V
422 = Etym. M. s. Kvxqis 547, 13), sei es
als Todesgott, was wohl das ursprungliche ist
(s. Hekebolos), sei es als Sonnengott (Cornut.
32). Vgl, Preller-Eobert Griech. Myth. I
290. Wernicke o. Bd. II S. 17, Gruppe
Griech. Myth. 1244. Simonid. frg. 26A.B leitete

H. davon ab, dafi Apollon mit hundert (exazov)

Pfeilen den delphischen Drachen getstet habe.
Andere Erklarungen bei Doderlein Homer.
Glossar. II 24 nr. 438 (von uxuv, exaiv ~ nach-
giebig, gnadig). Goebel Lexil. zu Homer. I 54ff.

(von irjfu — exoe = Pfeil , der .Pfeilsender').

Usener GOtternamen 37. 49. 332f. (von einem
Wortstamm, der ,leuchten' bedeutet). [Jessen.]

"E>caxo0xrj und potQa, der hundertste Teil des

Wertes eines Gegenstandes als Abgabe, z. B. als

Zinsen, Plut. Luc. 20, speziell eine Steuer in Hohe
von 1°/q des Wertes. Solche gab es in Athen urn
das J. 422 mehrere, Arist. Ar. Vesp. 658 xag nol-
lag ixavoardg. Bekannt sind 1. S. f\ iv UeiQaiEi

[Xen.] resp. Ath. 1, 17. Auch dieser Ausdruckzeigt,
daB es noch andere I. gab. Vielleicht war sie mit
dem IXXipiiviov identisch, Boeckh Staatsh. 13 388f.

2. Eine Verkaufssteuer fur Grundstuclte von dem
Kaufer zu entrichten, Theophrast bei Stob. Flor.

XLIV 22. Bruchstticke von Listen IG n 784-788,
z. B. Aeovxtog KaXhd&ov 'EjitxrjtptfbtogJ djiidozo

ycoQiov iy Kw&oaxiboiv ' Q)vr\(xr\g) Mvrjatpiaxog Mvq-
ooxov [H H] TT- ixaxooxij \-\-\W- Schon Bekker
Anekd. I 255 stelit clamit die sjicona (s. d.) zu-

sammen, die jedoch anders berechnet werden,
namlich in bestimmter Skala auf ganze Obolen
abgerundet, wahrend die i, bis auf Viertelobolen

genau festgestellt wird. Jene erscheinen auch
nur bei Grundstiicksverkaufen des Staates. Auch
aus Chalkedon hflren wir beim Verkaufe eines

Priestertums des Asklepios von einer L in Ver-
bindung mit einer xgtaxoax^, Dittenberger
Syll.2 594, 19. 29 (3./2. Jhdt). [Thalheim.]

Hekebolios. 1) Sophist in Constantinopel. Da
er Christ war, wurde er um 342 vom Kaiser Con-
stantius zum Lehrer Iulians erwahlt (Socr. Ill

1, 10. 11. Liban. or. XVIII 12) und soil diesem
den Eid abgenommen haben, niemals Schuler des

Libanios zu werden (Liban. or. XVIII 14), Als
Iulian Augustus geworden war, liefi er sich von
diesem zum Heidentum bekehren, tat aber nach
dem Tode des Kaisers Bufie und kehrte zum Chri-

stentum zuriick (Socr. Ill 13, 5. 6). Der an ihn
gerichtete Brief Iulian. epist. 19 ist nach Cu-
mont Sur authenticLte" de quelques lettres de Iu-

lien, Gent 1889, 15 nicht von dem Kaiser Iulian,

sondern von einem alteren Homonymen desaelben

geschrieben.

2) Sohn des Ascholios, scheint kurz vor 361
in Agypten eine Statthalterschaft bekleidet zu
haben. Denn der Brief des Libanios (309), in

dem eine magistratische Handlung von ihni er-

wahnt wird, ist an den Prafekten von Agypten,
Gerontius, gerichtet (s. o. S. 1269). Derselbe
war wahrscheinlich , als Iulian epist. 43 an ihn
schrieb, Praeses Mesopotamiae. Es ist nicht aus-

geschlossen, dafi er mit dem Vorhergehenden
identisch war. I Seeck.]

Hekebolos, Hekateboloa, HebAiebeletes
(ExtipoXae, 'ExatijfitHos, ExaxijfielexTjc). L Bei-

wort oder selbstandige Bezeichnung des Apollon.

laffe Homerischen Gedichten finden sich neben-

einander lxVp6loc als Beiwort (II. T 14. 21. 378.

438. XVI 518. Xm 3021 XXin 872; hymn. I

177. HI 18. 236. IV 151. XXV 2) und selbstandig

(EL I 96. 110; hymn. I 45. HI 218. 509. 522),

ixaxnBdXog als Beiwort (H. I 370. V 444. XVI
711. XVII 333; Od. XX 278; hymn. I 134. 140.

H 37. 44. 51. 61. 99. IH 234) und selbstandig

(II. XV 231), ixaxtjpsXhijs als Beiwort (II. I

fnettemonoi 2BU2

richtig trifft ; vgl. SchoL Soph. Oid. Tyiv IM
und die Movoa lxrjfi6Xog bei Ioann. Gai Ana-

creont. 1,3. Erklart wird H. gewohnlich als

der ,Ferntreffer( (von kxdg)\ SchoL Horn. H. 1 14.

Eustath. Horn. II. 28, 15. 52, 12. Hesych. s. faa-

xrjPsXhsis, ixaxrjfioXog, extjpoXog. Etym. M. s. kxa-

xripsXsxao. Cramer Anecd. Oxon. I 154 s. ixrjfid-

Xog. Apoll. Soph. lex. 65, 14. Preller-Eobert

_. __ _,, , r ... ,
Griech. Myth. I 290. Daneben sind in alter und

75) und selbstandig (hymn. I 157). Diesem ab- 10 neuer Zeit eine Eeihe anderer Erklarungen ver-

sucht worden. Simonid. frg. 26A erklarte "Exa-

zog ;= Exaxr}psihr)s als den, der mit hundert

(ixaxov) Pfeilen den delphischen Drachen totete.

Orph. Argon. 1356 erklart kxyfidXog als den Gott,

welcher r^xsv fisXog; vgl. Horn. hymn. IV 151 enij-

fidXog — jigotf} pUsa ; ebenso Cramer Anecd. Oxon.

I 155 s. ixaxr}}isXezao, Etym. M. S. exaxrjPeXexao.

Goebel Lexilogus zu HomeT I 54ff. deutet H.

des Apollon von Naxos , die wohl den Bogen in als ,Pfeilsender, indem er von fyfM auf ein Wort

wechselnden Gebrauch folgt die spatere Poesie;

Sammlung der Belegstellen bei Bruchmann
Epithet, deor. 23 s. IxafioXog, sxazafioXog (dazu

Timoth. Pers. 249), ixat^slhtjg (dazu Sueton.

Jfero 39), ixaxrjfioXog, EXij^EXhrjg , ixrjftoXog. In

Weihinschriften in poetischer Form findet sich

ixrfdXog IG Xn 5 , 148 (von Paros) und IGA
408 = IG XII 5, 42 auf einer Bronzestatuette

der Linken trug (abgeb. Archaeol. Zeitg. 1879 20 ixog = Pfeil schlieBt. Usener Gotternamen 333

Taf. 7. Overbeck Gesch. d. Plastik I Fig. 43,

2; Kunstmythol. LH 36 Fig. 8. Roscher Myth.

Les. I 452), ferner exax^oXog CIG 1946 (= Kai-
bel Epigr. Gr. 799), 5649 d (= Kaibel 801).

Zwei gleichlautende Prosa-Weihinschriften aus

Epidauros gelten dem Apollon sxafaXhrig IG IV
1014 (= 'EwP- &QZ- 1883, 147). 1015 (= CIG
1176), doch handelt es sich auch hier wohl um
eine allgemeine Bezeichnung, nicht um die Epi-

(vgl. 49) denkt an einen Wortstamm, ,der leuch-

ten bedeutet haben mufi'. Andere suchten einen

Zusammenhang mit ixtbv; H. — ,nach seinem

Willen treffend', vgl. Pr ellwit z Etym. Worterb.2

133.

2. Artemis fuhrt das Epitheton ihres Bruders

als die loxzcuga, und zwar kxaxtjfidXog bei Horn,

hymn. IX 6, ixr)@6Xog bei Soph. frg. 369 Nauck 2
.

Nonn. Dionys. XV 187 und in einer Weihinschrift

klesis eines bestimmten Kultes. Das Beiwort, 30 von Delos in poetischer Form, Bull. hell. 1879, 3

welches ebenso wie aQyvQoxo^og, xXvzoxog'og, xo-

£otpoQog, xo£oTr)g den Gott als den beriihnrten

Bogenschiitzen , als jFemtreffer' kennzeiehnet,

wird von den Dichtern ohne Unterschied ge-

braucht, ob es sich um den Apollon von Delos,

Delphi, Ilion usw. handelt, auch da, wo von dem
Gott der Musik die Rede ist (z. B. Horn. hymn.
XXV 2 = Hesiod. Theog. 94; vgl. Margit. frg. 1).

An einigen Stellen paBt es zu der speziellen Si-

= Anth. Pal. append. I 8 Cougny. Cornut. 32

bringt es mit der Deutung der Artemis als Mond-

gOttin in Zusammenhang. [Jessen,]

Hekte, Sechstel; als Munze heifien so be-

sonders die Sechstelstateren von Phokaia (exzai

0o)xatSeg, inschriftliche Belege bei Babel on
Traite des monn. I 489/90) aus Elektron, 2,6 g
schwer, ebenso wie die von Lesbos und Kyzikos

in Mengen erhalten, Head HN* 588. 558. 523.

tuation. Dem Apollon H. gelobt Meriones vor 40 tTber ihre abwechselnde Pragung in Phokaia und
J Tk . T ft TT-1-_1 1,,. /"Tl WTTT OHrt\ TIjI" LM ^ * —X **. ! « ««. n ^Kw^^^-ln!aLaw \7rtT*ii.ni-* A-**llAl4-Andem Bogenschufi eine Hekatombe (H. XXIII 872),

ihn bittet der durch einen Pfeil verwundete Glau-

kos um Heilung (H. XVI 513), von ihm erhalt

Eurytos seinen Bogen (Apoll. Rhod. I 88). Vor

allem aber fuhrt Apollon im ersten Buch der

Hias , wo er mit seinen Pfeilen Pest und Tod
bringt, uberaus hauflg die Bezeichnungen ext}-

(toXog, SxaxtjfldXog, sxaz^EXEitjg, ixazog (v. 385),

fadeeyog (v. 147. 474. 479) , und ebenso heiBt Ausdruck xaxa zamrjv yag zrjv fiio&atotv [jjeyd-

es von dem Todbringer Horn. hymn. IV 151 ov5' bQCovxo z&v nXovoiwv xovg dygovg scheint er sie fur

eixsv sxyfidXog avzog 'AnoXXwv
|
xdfov out dgyv- unfreie Pachter gehalten zu haben (Th. Gomperz

Mytilene ist ein inschriftlicher Vertrag erhalten,

Michel Recueil d'inscr. nr. 8. [Regling.]

Hektemoriol (ixz^piogot, exz^oQioi). Ansto-

teles (A&. nol. % 2) schildert die agrarischen Ver-

haltnisse Athens vor Solon in dem Sinne, als ob

die gesamte arme Bevolkerung Athens (die Manner

mit ihren Frauen und Kindern) zu den Beichen

im Dienstverhaltnisse der H. standen. Nach seinem

qeov TiQott] fieXsa oxovosvza. H. scheint urspriing-

h'ch eine euphemistische Bezeichnung des Xodes-

gottes gewesen zu sein. Spater hat man, da

Apollon als Sonnengott und die Sonnenstrahlen

als Geschosse (vgl. kxafioXov fisXog: Timoth.

frg. 25 Wilam. bei Macrob. Sat. I 17, 20) auf-

gefaBt wurden, das Beiwort H. auch als speziel-

les Beiwort des Sonnengottes Apollon verwendet,

Die Schrift vom Staatswesen deT Athener und ihre

neuesten Beurteiler 12, vgl, auch Ostbye Die

Schrift vom Staate der Athener und die attische

Ephebie 4); falls sie ihren Pacht nicht entrichteten

oder im Rtickstande bUeben, wurden sie als zah-

lungsunfahige Schuldner cxekutiert. Dagegen

werden bei Plutarch (Sol. 13) die H. von den

Schuldnern getrennt und ihre Stellung zu den

vgl. Orph. Argon. 1356; frg. 49, 1. 5 mit der 60 xXovotot besondeTs aufgefaBt. Die Lexikographen

Paraphrase von loan. Malal.; Etym. M. s. zxv\-

fioXog. Cornut. 32. Bei Orph. frg. 160, 11 heifit

es: "HXiog, ov xaliovotr 'AnoXXtova xXvxoxo£ov
} \

&otfiov kxy]$zXkxT\v, fidvtiv ndvztov exdepyov', wie

hier dem Beiwort ixdtegyog, so ist bei Orph.

Argon. 1: wva£ Uv^Svog peMtov ixartj^oXe ftdvtt

dem Beiwort ixaxtiftdloe die Deutung beigelegt,

dafi der Gott mit aeinen Orakeln das Fernate

(zusammengestellt bei Rose Aristot. Frgm. 389 *

und inKenyons Akademischer Auagahe von Ari-

stoteles 'A&. noX. zu 2) stellen hinwiederum die

H. als Lohnarbeiter faeXdrat) bin. Bezuglich der

Frage, ob die H. ein Sechstel oder font Sochstel

des Ertragnisaes des Ton ihnen bewbeitetsn Landew
erhielten, sind die Leiikographen untv rich im
ZwieepaJt; nach Plutarch (a. ». O.) entrichteten
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sie ^6) aus Aristoteles geht nicht klar hervor,

belcher Ansicht er war (Buhl Der Staat der

Athener und kem Ende 684). TJnter den Neueren

sind hauptsachlich zwei Ansichten vertreten ; wah-

rend die einen die H. fur Feldarbeiter halten,

welche eine bestimmte Quote des Rohertrags als

Lohn erhielten, waTen sie nach den anderen HcVrige

(hOrige Kolonen), vgl. die tjbersicht in meinen Bei-

tragen z. griech. Bechtsgcschichte (1905) lOlff.,

war als das Ton Solon eingefuhrte, eine Nachricht,

die von Lehmann-Hanpt (Hermes XXVII 1892,

534ff. u. ebd. XXXV 1900, 646f.) und von v. Wi-
lamowitz (Arist. u. Athen I 42f.) zu Unrecht
bekampft wird. DaB pheidonische MaB nun ist r

wie wir die Uberlieferung zu verstehen haben,

gleichzusetzen mit dem unten zu beriihrenden

aginaischen MaB (vgl. Marm. Par. v. 45 ; im tibri-

gen Stellen- und Literaturnachweis bei Hultsch

wozu noch kommen G. Niccolini Riv. di storia 10 Metrologies 521 mit Anm. 1 u. 2; zur Sache

antica VII 1903, 673ff. und Ch. Milliard Quel- "-^-^ ™~ /i—^-vi- ^ ai+™^™ d t-;™ iqoq

ques Reformes de Solon 91 ff. Ganz abwcichend

ist die Auffassung der Hektemorie als einer Form
des Hypothekarkredits (De Sanctis 'Axftk 196,

ahnlich Otto Miiller Jahrb. f. Philol. Suppl. XXV
834 und Glotz La Solidarity de la famille dans

le droit crirninel en Grece 362). Ich selbst habe

(a. O. 102ff. 106ff.) ausfiihrlich die Anschauung

entwickelt, daB dieH. ein auf effentlich-rechtlichem

Hultsch Die Gewichte d. Altertums, Leipz. 1898,

60, 8. Verschiedenheit des aginaischen und phei-

donischen Systems suchen Kohler Athen. Mitt.

VII 1882, 5 und Lehmann-Haupt a, a. 0.

zu erweisen). Doch handelt es sicb bei der

Gleichsetzung der beiden Systeme nicht ura

eine absolute Gleichheit aller beiderseitigen (gleich-

namigen) Gewichte und Mafie in ihren Betragen,

sondern vielmehr um eine Gleichheit der Norm.

Wege organisierter Stand von erbuntertanigen, an20Brandis hat bekanntlich (Miinz-, Mafi- u. Gew.-

Grund und Boden gebundencn Horigen waren,

welche von ihren Herren lebenslanglich ein Gnmd-
stiick zum NieBbrauch fur sich und ihre Familie

zugewiesen erhielten; der Eest der Ernte blieb

nach Abzug der dem Grundherrn gebiihrenden

Quote, die mit Ludo Hartmann (bei Gomperz
a. 0. 45ff.) auf l/e zu bestimmen ist, in ihrem

Besitz, daneberi hatten sie ihren Herren Fron-

dienste zu leisten. Die Stellung der H. entsprach

Wesen in Vorderasien 45ff.; vgl. zuletzt J. Hae-
berlin Berl. Ztschr. f. Num. XXVII 1909, 4) an

Gewichten aus Babylon erwiesen, dafi das metro-

logische System der Babylonier, das Muttersystem

aller antiken Systeme, insofern gewissermaBen ein

Doppelsystem war, als jedes einzelne Nominal

desselben bei gleicher Benennung in doppelter

Form, namlieh zugleich als Ganzes und als Halfte

existiert; und gemaB dieser Erseheinung pflegt

meines Erachtens ungefahr derjenigen der lako- 30 man von der groBen (im Gewicht auch sehweren)

nischen Heloten und der thessalischen Penesten. und der kleinen (oder leichten) Einbeit des baby-

lonischen Systems zu sprechen. Kein andererDen Ursprung der Horigkeit sehe ich in frei-

williger Ergebung (a. 0. 114 ff.), ein Teil der H.

gehorte infolge des erblichen Dienstverhaltnisses

schon von Geburt diesem Stande an. Mit der

Wandlung der Grundherrschaft zur Gutsherrschaft

seit der Einftihrung des gemiinzten Geldes und

dem Eindringen des Kapitalismus in die Land-

wirtschaft wird sich die fruher ertragliche Stellung

Fnterschied besteht zwischen dem pheidonisch-

iiginaischen und dem pheidonisch-attischen System -,

denn die erwahnte Aristotelesstelle beweist gegen-

uber dem Befund der aginaischen Miinzen mit

Evidenz, daB das vorsolonische Gewicht genau

die kleine Einheit des aginaischen darstellt. So-

mit ist der attisch-pheidonische Medimnos gleich

^!^-r^l6BSSfS h±rt
(

^;°-Ti!S
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5 Pheidon-Sgin-Medunnos, d.i.5^? (.. «.) =
Solon hob die Horigkeit und damit das Institut

der H. auf (daB seine Gesetzgcbung sich damit

besehiiftigte, ergibt sich aus Pollux VII 151).

Busolts Ansicht (Festschrift fur L. Friedlander

525ff.), daB die H. nicht durch Solon, sondern erst

durch Kleisthenes voiles Biirgerrecht erhielten,

wurde von Otto Miiller (a. 0. 831 ff.) widerlegt.

Wie ich glaube, war es auch die Absicht Solons,

die H. zu freien Grundbesitzern zu machen, doch

27,23 1, der H. also 4,56 1 und die Choinix 0,57 1.

2. Der Medimnos Solons hat gemaB dem (baby-

loniseh-)groBpersisch-euboischen MaB, dem er nach-

gebildet ist (vgl. die auf die Zeit des Kyros-

beziigliche Gleichsetzung der medischen Artabe

mit dem attischen Medimnos bei Polyaen. IV 3
r

32), 35,0208 1, der H. mithin 5,837 1, die Choinis

als Achtel 0,729 1 Ansatze, zu denen das attische

wurde diese MaBregel infolge der nach seinem 50 System noch nachweisbar ist aus Herodot (I 192).

Archontate eingetretenen politischen Eampfe erst 3. Im J. 401 ist dagegen dieses System insofern

durch Peisistratos durchgefiihrt (a. 0. 127ff.).

[Swoboda.]

Hektenes, die alten Bewohner des boiotischen

Theben, uber die Ogygos herrschte, Paus. IX 5, 1.

Lycophr. 433. Der Name war durch irgend einen

alten Dichter gerettet. [Kroll.]

!E?xrruff, seltener ixzov (vgl. Hultsch Metrol.

script Ind.), griechisches HohlmaB fur Trockenes,

geandert, als jetzt, wie durch Xenophon (anab.

I, 5, 6) erwiesen wird, die Choinix auf (den halben

Betrag der kleinasiatisch-persischen xant^ri d. i.)

1,094 1 erh6ht ist. Der H. wird durch ein gleich-

zeitiges Zeugnis zu 6 Choiniken= 6,564 1 angesetzt:

kxtEvg $e ioriv k%a%oiriitov {ihqov (Fragm. Ari-

stoph. beiErotian ed. Klein 76. 1; von L. Din-

dorf bei Steph. thes. 1. Ground Klein a
;
a. 0.

im Volumen jeweils das Sechstel des Medimnos 60 zu Ilnrecht beanstandet, von Hultsch Metrologie^

gleichen Systems (extcvs . . . phgov, exzov ixeiro 500f., o. Bd. Ill S. 2357 und von Kock Com.

ftediftvov ov 6t)ka6ij rj/xtov to rjfitsxTav, Enstath. "
T *"'' x ~~ " "*"WVQ

Od. p. 1854, 13). Das HauptteilmaB ist neben

dem Hemihekton die Choinrx. a) Im attischen
System wird der L gemeinhia zu 8 Choiniken an-

gesetzt (Stellennachweis bei Hultsch a. a. 0.).

1. Vor Solon gait in Athen das pheidonische

MaB, das nach Ariatoteles {A&.noX. c. 10) kleiner

frg. I p. 551 irrig interpretiert). Der Medimnos

stellt sich hiernach mit 39,39 1 auf den Betrag,

zu dem der Metretes, das ParallelmaB for Flfissiges,

uberliefert ist (Hultsch a. a. 0. 108). 4. Im
2. Jhd. v. Chr. wird der Medimnos anf 52,52 1

d. L anf den doppelten Betrag der rOmischen

Amphora (s. o.), derH. entsprechend auf 8,754 1,
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d. i anfden Betrag deBrOmischen Modius (Hultsch

a. a. 0. Tabelle XI S. 704) erhcht. Die Choinix

beh&lt das alte Volumen und wird damit wieder

Achtel des H. In diesem Anfban zeigt das attische

System der "ttberblick bei Hultsch a. a. 0. 106.

5. Als Atticus in Athen weilt (nach Nepos Attic.

2, 2 im J. 88 v. Chr.), hat der Medimnos sieben

rOmische Modien: (Attieus) universos frumento

donavit, Ha fit singulis VII modii tritici daren-

tur : qui modus mmsurae medimnus Athenis 10

appellator (a. a. 0. 2, 6), wo die Lesart VII der

Haodschriften gegen Bockhs und Fleckeisens

Konjektur (vgl die Halm sehe Ausg.) seni {VI)

durch anderwarts zu besprechende monumentale

Befunde gestiitzt wird. Der H. dieses Medimnos,

der sich selbst auf 61,278 1 stellt, hat 10,213 1,

die Choinix 1,276 1. Die Kotyle des Systems,

die (wie auch sonst) ty6 der Choinix betragt, hat

sieben romische Unzen (Olgewicht) d. i. 0,2128 1

und ist in einem von Duchesne (Arch. miss. 20

scient. m 1876, 385, 11) aus cod. Patm. nr. 17

(saec. X) edierten metrologischen Fragment uber-

liefert. 6. Im jiingsten attischen System endlich,

das Plinius (n. h. XXXI 34) als Internationales

System der Arzte kennt, hat die Choinix, wie aus

einer Eeihe metrologischer Teste zu entnehmen

ist, (3 bezw. 6 Kotylen von je 7,5 Qnzen Olge-

wicht oder 0,228 1 =) 0,684 bezw. 1,368 1, der

H. mithin als Sechzehn- oder Achtfaches der

Choinix 10,944 1 und der Medimnos 65,664 130

(vgl. Metrol. script. 1 242, 12—16 mit 235, 13-- 14

und fiir die Doppelchoinix 233, 9). Ennittelt

wurde dieses System zuerst von Pernice (Galeni

de pond, et mens, testinlonia, Bonn 1888); doch

irrte sowohl Pernice wie auch Nissen (Me

trologie S.-A. 39 = Iw. Miiller Handb. 13 879)

in der Berechnung der Systemnorm, da die Kotyle

von 7^2 Unzen, nicht auf Wasser — sondern auf

Olgewicht zu beziehen ist und deshalb nicht 0,2046

sondern 0,228 1 ergibt. 7. Als Kaufpreis fiir 40

1 H. Weizen gibt Schol. Aristoph. EccL 547

ca. 3 OboLen an: tivqwv ixrea] TQ«t>f$oXov tocog

rjv; demgemaB Suidas (= Metrol. script. I 337, 9

. . . ixzea ' tovzsotl tQiatfioXov. Hultsch konjiziert

hier ganz zu Unrecht tqixotv).ov>
7
denn wenn nach

Letronne Consid. gener. 119 (s.BOckh Staatsh.,

3. Aufl. von Frankel 79) um das J. 400 der

Medimnos Getreide zu Athen im Dnrchschnitts-

preis 21/2 Drachmen, d. i. 15 Obolen kostet, so

stellt sich demnach der H. auf 2i/
2 Obolen. 50

h) 1. Fiir das wie es scheint konstante agi-

naische System hat Hultsch Jahrb. f. Philol.

XCV 531ff. (= Metrologies 499ff.; vgl. jedoch Die

Gewichte des Altertums 60, 8) das Volumen des

Metretes aus dem effektiven Munzgewicht an-

naherad richtig zu 54,52—55,89 1 berechnet. Der

lakonische Medimnos berechnet sich aus Angaben

des Plutarch (Lye. c. 12) und Dikaiarch (bei

Athen. IV 141 e); nach ersterem hatte jeder

Spartiat zu den Syssitien 1 (lakon.) Medimnos 60

beizusteuern, ein Betrag, den Dikaiarch zuigio

fxdXiaxa tjuifiedt-fiva 'Azuxd angibt. Der attische

Medimnos hat zu Dikaiarchs Zeit 39,39 1, sodaB

der obere Grenzbetrag fur den lakonischen Medim-

nos (II/2 att. Medimn.) 59,08 1 betragt Setzt

man nun den lakonischen Medimnos mit dem
aginaischen Metretes zo 54,72 1 an — dies ist

namlieh nach dem Ausweis einer nxkondlich be-

nejctor aovw

zeugten agyptischen Artabe von 40 Choiniken der

genaue Betrag — so stellt er sich damit auf

1,389 attischen Medimnos. Zu demselben Betrage

ist der aginaische Medimnos anzusetzen, da

Hultschs Ansatz desselben zu ca. 72,7 1 (a. a. 0.)

auf der irrigen Annahme beruht, daB der attische

Medimnos zur Zeit Dikaiarchs schon 52,52 1 gehabt

habe. Der H. des aginaisch-lakonischen Medimnos

hat 9,12 L
2. Fiir den lakonischen Hafenort Gytheion ist

ein H. monumental durch einen ebenda gefun-

denen, im Archaol. Museum zu Athen aufbe-

wahrten HohlmaBtisch (Literatur: E. Curtius
Philol. XXIX 1870, 696ff. Eustratiades *Aqx~

atoX. icpt)fi. Ttegiod. fi', ysvx- t& 1870, 378ff. Le
Bas Explication H4,117f. Dumont Eev. arch.

XXIV 1872, 298ff. Hultsch Metrologie^ 537ff.

Pernice Berl. Ztschr. f. Numism. XX 1897, 222ff.

Bourguet Eev. arch. II 1903, 25 ohne Kenntnis

von Pernices Arbeit) zu erweisen, von dessen

Hohlraumen einer auf seinem Eande die inschrift-

liche Bezeichnung HMIEKTON tragi Derselbe

hat heute ein Volumen von 3,8 1; doch stellt

sich sein wirkliches Volumen, da er urspriing-

lich noch einen kupfernen Einsatz besaB (Per-

nice a. a. 0.), wie sich mit grofier GewiBheit

aus anderweitigen Parallelen ergibt, auf 7,28 I,

der H. mithin auf 17,56 1 (vgl. iibrigens u. r\\ii-

fiedtfivov c). Nicht zu erklaren und zweifellos

korrupt ist Suidas (= Metrol. script. I 337, 7): '£.

fievQov eozlv zavrov slvai Xsyovoi xf) %oit>ixif
doch

scheint die Xnderung ^ xoivify nicht fernliegend.

Vorstehende Ausfiihrungen beruhen auf ge-

nauen Einzeluntersuchungen, die zum Teil im

Manuskript abgeschlossen, zum Teil dem AbschluB

nahe, demnachst (Hennes 1912/13) vorgelegt

werden. [Viedebantt.]

Uektor ^Extojq, -ogog). 1) Eine Etymologic

des Namens scheint in Horn. H. V 472f. zu liegen.

Er ist im Gegensatz zu den echten, alten Heroen-

namen, die schwer, oft gar nicht zu deuten sind r

,ein redender Name = Halter des Volkes, der

Stadt', wie ihn schon die Alten auslegten (fur

einen ungedeuteten Personennamen halt ihn Fick-

Bechtel Personennamen 2 426), Plat. Cratyl.

p. 393 A; vgl. Suid. Etym. M. Lycophr. 100.

Tzetz. Schol. Nach Hesych ist es die phrygische

tTbersetzung des persischen Wortes Aagem*, vgl.

Pott EtjTn. Forsch. LI 260. Curtius Ztschr.

f. vergl. Sprachforschung I 35. Yd 256. E. H.

Meyer Idg. Mythen LI 556ff. versncht, an die

Hesychglosse anknupfend, H. als ,Biegelpflock'

zu erklaren und den Namen mythologisch zu

deuten; vgl. dagegen Crusins S.-Ber. Akad.

Miinchen 1905, 760. Bei H. von Chios, dessen

Zeit sich nicht feststellen lafit, ist der Name
vielleicht auch seiner Bedeutung wegen, nicht des

troischen Helden wegen gewahlt; bei historischen

Personen ist der Name noch nicht nachgewiesen

;

iiber den angeblichen Vasenmaler vgl. Hauser
Arch. Jabxb. X 160. Crusins a. a. 0. 769f.

Bei Homer ist H. der Sohn des Priamos nnd

der Hekabe. Er wird aber nicht, wie bei Apol-

lodor. Ill 12, 5, 2, der erstgeborene genannt;

wohl klagt Priamos bei seinem Tode, daB der

Veriest dieses Sohnes ihm den grflfiten Schmerz

bereite, mehr als der aller seiner anderen Sohne.

nnd Hekabe berichtet, daB sie gerade in ihn, den
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die Troer wie einen Gott verehrten, ihren Stolz

gesetzt habe. Solche Stellen waren vielleicht der

AnlaB , dafi der Mythograph ihn den Erstgebo-

renen nennen konnte. Noch tot der Belagerung

Troias durch die Achaer vermahlt er sich mit

Andromache (s. d.) , sein Sohn ist Skamandrios

oder Astyanax (VI 369). .

Im II. Buch tritt er uns entgegen als Leiter

der Versammlung , er beruft und schliefit den

Eat, ist also als politisches Oberhaupt, als Stell- lOzuriickzukehren. Von da gent H.
t
oline sich auf-

Hektor

bittet vielmehr seine Mutter,um der erznrnten

Gcttin Versohnung durch Opfer und Gebet zu
erwirken, die greisen Troerinnen zu der Pro-

zession und dem Bittopfer nach dem Athene-
tempel zu versammeln, die seinem Wunsche auch
sogleich nachkommt. Unterdessen begibt sich H.

zu Paris und maeht ihm Vorwiirfe, daB er, der

doch den Krieg veranlaBt habe, sich vom Karapfe

fern halte. Paris verspricht ihm, zum Heere

vertreter des alten Priamos anerkannt. Als der

hervorragendste Sohn des Priamos wird er auch

besonders angeredet. Bei den Kampfen ist er

der Heerfiihrer der Troer.

Mit dem III. Buch beginnt der erste Schlacht-

tag der Ilias. Die Heere der Troer und Achaer

rucken gegeneinander vor. Als Paris tot Mene-

laos zuriickweicht , veranlaBt ihn H, durch seine

hohnenden Worte, Menelaos einen Zweikarapf am

halten zu lassen, nach seiner Wohnung zu seinem

Weibe und Kinde. Da er sie jedoch nicht zu

Hause trifft, eilt er dem skaischen Tore zn. An
der Mauer begegnet er ihnen. Nach einer Unter-

redung mit seiner Gattin befiehlt er sein Weib
und sein Kind den Gottern und begibt sich nach

einem ruhrenden Abschied wieder auf das Schlacht-

feld. Am Tore trifft er mit Paris .zusammen, und
beide kekren in die Schlacht zuruck. YI. Buch.

Helena und ihre Schatze anzubieten. Um diesen20(E. Be the Abh. d. phil. hist. Kl. d. sachs. Ges.

zustande zu bringen, verhandelt H. mit Menelaos

wegen eines Waffenstillstandes zwischen den

kampfenden Heeren und lafit den Priamos zur

AbschlieBung des Vertrages aus der Stadt rufen.

Nach diesen Vorbereitungen miBt er mit Odysseus

den Kamprplatz ab und schiittelt das Los, wer

beginnen soil. III. Buch.

In dem nach dem Vertragsbruche wieder be-

ginnenden Kampfe muB H. mit seinen Scharen

zuriickweichen. IV. Buch.

Die Achaer sind im "frbergewicht, und die

Troer vermtfgen ihrem Vordringen nicht standzu-

halten, bis H. auf die Scheltworte des Sarpedon

hin die Troer zum Kampfe anfeuert und mit des

Ares Hilfe das Treffen wiederherstellt. Unter

dem Schutze des Ares stiirmt H, auf Diomedes,

der sich beaonders im Kampfe ge^en die Troer

hervortat, los; aber Diomedes erkennt den H.

begleitenden Gott und zieht sich zuruck. H.

d. Wiss. XXVII [1909] 12 sieht in H.s Abschied

einen alten Kern, den der ordnende Diehter mit

Diomedie verband; vgl. Berl. phil. Wochenschr.

31 [1911] 761).

Das Erscheinen der beiden auf dem Schlacht-

felde gibt den Troern neuen Mut zum Vordringen.

H. totet den Eioneus. Auf GeheiB Apollons und

Athenas bestimmt Helenos den H. t den Zwei-

kampf mit einem der Griechenhelden aufzu-

30nehmen. H. nimmt den Vorschlag an und for-

dert die Griechen zum Kampfe heraus. Nach
langerem Ztfgern melden sich auf Nestors Tadel

hin neun Helden, von denen Aias, durchs Los

gewahlt, sich ihm gegenuberstellt. In dem Speer-

gang streift Aias' Lanze H. am Halse, und dunk-

les Blut rieselt zur Erde. Dann wird H. durch

einen mit Wucht geschleuderten Stein des Aias

am Knie verletzt und zu Boden gedruckt, jedoch

durch Apollons Beistand gleich wieder aufgerichtet.

folgt ihm und totet den Menesthes und den An- 40 Da soil der Streit mit dem Schwerte entschieden

chialos. Im weiteren Verlauf des Kampfes wird

Sarpedon verwundet und kommt mit seinen Ly-

kiern ins Gedrange. H. kommt unter dem Bei-

stand des ihn schiitzenden Gottes ihm zu Hilfe

und treibt die Achaer zuruck ; Teuthras, Orestes,

Trechos, Oinomaos, Helenos und Oresbios fallen

von seiner Hand. Aber durch das Eingreifen

der HeTa und der Athena, durch die Verwun-

dung des Ares durch Diomedes tritt eine Wen-

werden. Als abends der Kampf noch schwaDkt,

weTden sie durch Herolde getrennt. Auf H.s

Vorschlag ist auch Aias mit dem Abbruch des

Kampfes einverstanden. Sie tauschen beim Ab-

schied Geschenke aus, Aias gibt H. seinen Gurtel,

H. dem Aias sein Schwert. YIL Buch.

Nach zweitagiger Kuhe beginnt am dritten

Tage der zweite Schlachttag. Die Troer greifen

die Achaer siegreich an, so daB sie sich zur

dung des Kampfes zugunsten der Achaer ein, 50 Flucht wenden miissen. Nestor war durch einen
5 3-. m i_ • fi„ TT„_1 V„:j- TT„-fe,11 „ 1„.n AlrrKiVI.'j1'k<»i iVin <*ri-ff TT an nnrl Arund die Troer komrnen in grofie Verlegenheit.

V. Buch.
In dieser Bedrangnis begibt sich H. auf seines

hellsehenden Bruders Helenos Rat hin in die

Stadt, um seine Mutter Hekabe und die troischen

Frauen zu einem Bittgang nach dem Tempel der

Athena aufzufordern , ihr einen Peplos darzu-

bringen und Opfer zu geloben. Als H. sich dem
Tore nahert , eilen ihm die Zuruckgebliebenen

Unfall zuruckgeblieben , ihn griff H. an , und er

hatteihngetotet, wenn nicht Diomedes (Lehnerdt
bei Eoscher sagt irrtiimlich auch Odysseus) ihm
zu Hilfe gekommen ware. Nachdem er Nestor

aus seiner mifllichen Lage befreit hat, wendet

er sich mit Nestor gegen H. und totet durch

einen Speerwurf H.s Wagenlenker Eniopeus. Ob-

wohl H. bald einen Ersatzmann fand, ware er

doch in groBe Not geraten, wenn nicht Zeus

entgegen, um sich nach ihren Angehorigen zu 60 durch einen Blitzstrahl die Pferde des Diomedes

erkundigen. Er befiehlt ihnen, zu den Gottern

zu beten. Als er in den KOnigspalast kommt,
tritt ihm seine Mutter entgegen und bietet ihm
einen Becher Weines an. Jedoch H. weigert

sich, den Wein zu trinken, weil er in seiner Auf-

*eguog die zu starke Wirkung des Weines furchtet,

ebenso mit unxernen Handen Zeus zu spenden,

da er mit Blut und Schmutz bedeckt ist. Er

erschreckt und beide zur Umkehr bewogen hatte.

Die Hoffnung, Nestors Schild und Diomedes'

Rustling zu gewinnen
,

gibt H. den Antrieb zu

erneutem Angriff auf die Griechen, er feuert seine

Leute zum Vorgehen gegen die Verschanzungen

an. Die Griechen weichen zuruck hinter den

Wall. H. dnngt siegreich bis zum Graben der

griechischen Mauer vor. & ist nans daran, die

Staiiffa in Brwid iu ftecken. Aber Agwneinnon

I^Tittficli Techteeitig ta krlfag«r Almehr an.

Die Gnechenhelden, Diomedes voran. sturmen

uber den Graben vor. Teukros zeichnet sich

dabei besondeTS aus und totet mit seinen Pfeilen

viele Troer. Zweimal sendet er sein GeschoB

eegen H., doch Apollon lenkt die Pfeile ab auf an-

dere, trifft dadurch H.s Wagenlenker. In der Wut

dariiber ergreift H. einen gewaltigen Stein und

verwundet den gerade zum dritten Mai auf ihn

anlegenden Teukros. Durch diese Tat gewinnen

die Troer wieder frischen Mut; von H. eifrig

verfolgt, fliehen die Achaer uber den Graben

zuruck. Erst die hereinbrechende Nacht macht

dern Kampf ein Ende. H. beruft eine Versamm-

lung der Troer und befiehlt ihnen, auf dem

Schlachtfelde vor dem Tore bei den Wachtfeuern

zu lagern, darnit die Griechen nicht heimlich

absegeln konnen; die troischen Knaben und die

Greise sollen die Mauer bewachen. Am anderen

Tage wollen sie den Kampf erneuem, in der Hoff-

nung, bis an die Schiffe vorzudringen. VIII. Buch.

Zu gleicher Zeit schicken die Griechen ihre

Gesandtschaft an Achilles, ihn zur Teilnahme am

Kampfe zu bewegen. Odysseus hebt unter den

Griinden besonders H.s tJbermut hervor. Jedoch

Achilles erklart, daB er nicht eher in den Kampf

eingreife, bis H. mordend zu den Schiffen der

Myrmidonen vordringe. IX. Buch.

In der Nacht schicken beide Parteien Spaher

aus, die Achaer Odysseus und Diomedes, H. da-

gegen Dolon. Dolon wird von den beiden Grie-

chen gefangen und getQtet. X. Buch.

Am folgenden Morgen beginnt der dritte

Schlachttag. Nach gegenseitigen Vorbereitungen

treten die Parteien ins Gefecht; den Anfang

macht die 'Ayafie^vovos dgioTeta, wodurch die

Troer zurtickgedrangt werden und bis zum skai-

schen Tore fliehen. Durch H. wird die Schlacht

wiederhergestellt. Auf Zeus' Wink weicht er

jedoch Agamemnon aus ; nach dessen Verwundung

schlagt er die Achaer in die Flucht, die sich

zum Schiffslager begeben. H. totet mehrere

Heerfiihrer der Achaer (Asaios, Antonoos, Opites,

Dolops, Opheltios, Agelaos, Aisymnos, Oros, Hip-

ponoos) und viele andere. Doch Odysseus und

Diomedes halten die ansturmenden Troer auf

und bringen den Kampf zum Stehen. H. wird

von Diomedes durch einen Speerwurf am Helm

getroffen und betaubt, Diomedes selbst von Paris

verletzt. Durch die Verwundung mehrerer achai-

scher Helden sind die Troer im Obergewicht. H.

kampft wieder auf der linken Seite des Schlacht-

feldes gegen Nestor und Idomeneus, wo besonders

Aias die Troer bekampft. Den Kampf mit Aias

meidet H., aber Aias zieht sich, von Zeus ge-

schreckt, langsam kampfend zuruck. XL Buch.

Im XII. Gesange tobt der Kampf nach der

Plucht der Achaer schon im Graben und an der

Mauer des Lagers der Griechen. H. will mit

den Rossen uber den Graben setzen, aber die

Pferde scheuen davor zuruck. Deshalb lassen

H. und die Troer auf des Polydamas Rat Rosse

und Wagen zurtick und sturmen in funf Haufen

gegen die Mauer. Nach einem langere Zeit

schwankenden Ringen gelingt es schliefllich H.,

nachdem ein Angriff H.a atrf die Mauer dorch

die tatkrtftige Gegenwehr der beiden Aias ge-

scbeitert ist, durch einen wuchtigen Steinwurf

das Tor der Maner zn sprengen. Die Troer

stflrmen inB Lager, die Achaer fliehen ins Schiffs-

lager. XII. Buch.

Die fltichtigen Achaer halt Poseidon auf und

ordnet durch die beiden Aias ihre Scharen. Ihr

Widerstand halt H. von der Vernichtung der

Schiffe zuruck. H. erneuert seinen Angriff und

totet den Amphimachos, wird aber von Aias

10 durch einen StoB auf seinen Schild zuruckge-

worfen. Die Achaer erlangen in dem einsetzen-

den heftigen Ringen zucrst auf der linken, dann

auch in der Mitte, wo H. stent, ein bedTohliches

tbergewicht; aber auf des Polydamas Rat eilt

H. auf die linke Seite und ruft die Helden nach

der Mitte, wo er die zerstreuten Scharen zum

Angriff sammelt und gegen die standhaft sich

wehrenden Achaer vorgeht. XILL Buch.

In diesem Kampfe fuhrt Poseidon, wahrend

20 Zeus durch Heras List eingeschlafert ist, die

Achaer siegreich vor; H. wird von Aias durch

einen Steinwurf betaubt, so daB er von seinen

Gefahrten ohnmachtig aus der Schlacht zum

Flusse Xanthos getragen werden muB. Infolge-

dessen wenden sich die Troer besturzt zur Flucht.

XIV. Buch.
t „ ^

Als Zeus erwacht, befiehlt er Apollon, H.

sogleich wiederherzustellen und ihm neue Kraft

zu verleihen. Der Gott fuhrt ihn neugestarkt

30 in den Kampf zuruck uud schreckt die_ Achaer

mit seiner Agis. Unter seiner Leitung jagt H.,

der schon den Stichios und den Arkesilaos nieder-

gestreckt hat, die Achaer in die Flucht, sogar

bis in das Schiffslager. Nach der ZerstSrung der

Mauer und Ausfullung des Grabens durch Apollon

spinnt sich der Kampf weiter an den Schiffen.

H. sucht das von Aias verteidigte Schiff in Brand

zu stecken; er totet dabei des Aias Gefahrten,

Lykophron. Teukros greift in den Kampf ein,

40 aber bei dem Versuch, auf H. den Bogen zn

spannen, springt durch Zeus' Walten die Sehne.

Dieser Vorfall starkt H.s Mut. Er ttttet den

Schedios, Antilochos zieht sich zuruck, die Achaer

fliehen; H. stiirmt vor, den Fcuerbrand auf die

vordersten Schiffe zu scnleudern, aber Aias wehrt,

mit einer Stange bewaffnei im Zuruckweichen

noch einmal das Verderben von dem Schiffe des

Protesilaos, das H. schon erfaBt hat, und den

zunachst liegenden Schiffen ab. XV. Buch.

50 Lange jedoch, kann sich Aias nicht halten vor

den Geschossen der Troer, und als H. ihm mit

dem Schwerte den Speer zerschlagt ,
gibt er die

Verteidigung auf. Die Troer stecken das Schiff

des Protesilaos in Brand. In der hochsten Not

erscheint Patroklos auf dem Kampfplatz ,
in der

Riistung des AchilL und treibt die Troer zuruck.

Aus dem GetummeL das bei dem Ruckzuge ent-

steht, kann sich H. nur mit Miihe durch sein

Gespann retten. Die Troer werden in die offene

60Ebene hinausgejagt. Dem nachsetzenden Pateo-

klos stellt sich Sarpedon entgegen, erliegt aber

dem Schwertstreich des Patroklos. Um seine Leicne

den Achaern zu entreifien, sturzt sichR ms (rt-

fecht, mufi aber vor Patroklos weichen, da ihn

plotzlich FuTcht erfafit. Alwr ate PaUokkw gegen

die Mauern Troias anstonnt, tritt ihm R nnt«r

ApoUons Schutz entgegen. B* Wagankite Ke-

briones wird von PatroWo* getfltet to Kampfe
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um des Kebriones Leiche fallt Patroklos mit Hilfe
des Apollon und Euphorbos durch H.s Speer.
Sterbend weissagt er dem H. semen nabe bevor-
stebenden Tod. H. zieht seinen Speer aus der
AVunde und eilt dein Automedon nach, der mit
Achills Rossen flieht. XVI. Buch.

Indessen beginnt der Kampf um Patroklos'
Leiche, die von Menelaos verteidigt wird. H. wird
von der Verfolgung des Automedon durch Apol-

Athena tiberredet den H. in Deiphobos
1

Gestalt,
den Entscheidungskarnpf zu wagen- Den Vor-
schlag des H.

,
gegenseitig sich zu verpflichten,

den Leichnam des Besiegten auszuliefern, weist
Achilles zuruck. In dein nun beginnenden Kampfe
erlegt Achilles nach einem durch Athenas Tauschung
vergeblichen Speergang den H., indem er ihm
eine todliche Wunde am Halse beihringt. Die
Bitte H.s um Auslieferung seiner Leiche verweigert

Ion herbeigerufen und greift Menelaos an. Wah- 10 Achilles; im Tode nooh erinnert H. den Achilles
rend dieser zuriickweicht und den Aias zu Hilfe an sein nahes Ende durch Paris und Apollon.
ruft, bemachtigt sich H. der Rustung des Patro-
klos und Achilles, muB aber vor Aias weichen.
Die Waffen laBt er nach der Stadt bringen. Auf
das Schelten des Glaukos, daB er den Kampf mit
Aias scheue, legt H. die Rustung des Achill an
und beteiligt sich am Streite um den Leichnam,

Darauf beraubt Achilles den Toten seiner Rustung
und schleift die Leiche, mit durchbohrten FiiBen
an seinen Wagen gebunden, zum Lager miter den
Klagen der Troer und seiner Angehorigen, XXLT.
Buch.

Im Lager angelangt, l&Bt Achilles H.s Leiche
im Staube neben der aufgebahrten Leiche des
Patroklos liegen, und er verspricht, sie den Hunden

lich. Als das Gespann des Achill mit Autome- 20 preiszugeben. Aber Aphrodite wehrt die Hunde
don wieder auf dem Schlachtfelde erscheint, be- ab und bewahrt ihn durch Salben vor Entstel-

Er schleudert seine Lanze gegen Aias, der jedoch
geschickt ausweicht, triffit aber den Schedios tod-

drohen H. und Aineias den Helden, um die Rosse
zu erbeuten; aber da sein Speerwurf fehl geht,
und die beiden Aias den Gegner unterstutzen,
hegibt sich H. wieder zu des Patroklos Leiche,
wo er unter Apollons Beistand wuchtige Schlage
austeilt. Leitos wird verwundet, und Koiranos
durch seinen Speer getotet, so daB die Troer bald
im Yorteil sind. XTTI. Buch.

lung. Apollon hullt ihn in eine Wolke und schutzt
ihn so vor den Sonnenstrahlen und der Yerwe-
sung. XXIU. Buch.

Auch als ihn Achilles taglieh dreimal um das
Grab des Patroklos schleift, bleibt er durch Apol-
lons Beistand unbeschadigt. Die Getter, die Mit-
leid mit dem Schicksal H.s empfinden, erheben
Einspruch gegen die MiBhandlung. Zeus laBt

Des Patroklos Leiche ist sehr gefahrdet und 30 Achilles durch Thetis zur Auslieferung der Leiche
nahe daran, in die Hande seines Feindes zu fallen;

denn kaum sind die beiden Aias mit Meriones
und Menelaos noch im stande, den Leichnam zu
schutzen. Da zeigt sich Achill (s. d.) am Graben
und schreckt die Troianer, von Athena unterstiitzt,

zuruck. Die vorzeitig hereinbrechende Nacht be-
endigt den Kampf. Gegen des Polydamas Vor-
schlag besteht H. darauf, mit seinen Troern vor
den Toren der Stadt zu bleiben, um am folgenden

bestimmen. Gleichzeitig schickt er Iris zu Priamos,
um ihn zu dem Entschlusse zu bewegen, H.s
Losung zu versuchen. Trotz der abmahnenden
Bitte der Hekabe begibt sich Priamos unter dem
Geleite des Hermes mit kostbaren Geschenken
in das Lager und weiB durch seine Bitten und
das reiche Losegeld die Ruckgabe der Leiche von
Achilles zu erlangen. Achilles laBt den Toten
waschen, salben und bekleiden. Zur Bestattung

Tag gleich den Kampf wieder aufzunehm en, selbst 40 be willigt er Priamos einen elftagigen Waffen-
gegen den machtigen Achilles, der bei der Klage stillstand. Fiir die Nacht bietet er ihm seine
um Patroklos gelobt hat, ihn nicht eher zu be-
statten, bis er H.s Waffen und Haupt zur Stelle

gebracht habe. XYIII. Buch.
Am folgenden Tage, dem vierten Schlachttage,

sucht Achilles den H. unter den fliehenden Troern
zu erreichen. Aber auf Apollons Einwirkung halt
sich H. dem Kampfe fern. Erst als er Polydoros
von des Achilles Hand fallen sieht. stellt er sich

Gastfreundschaft an. Auf Hermes* Antrieb bricht
Priamos noch in der Nacht auf und langt mit
Tagesanbruch in der Stadt an, wo die trauern-
den Troer den Totenwagen in Empfang nehmen.
Die Leiche wird in den Palast gebracht, auf dem
Totenbette ausgestellt, und es beginnt die Toten-
klage, Am zehnten Tage wird die Leiche auf
dem Scheiterhaufen verbrannt. Bei seiner Be-

ihm entgegen , aber Athena halt H.s Speer auf, 50 stattung ehren sie ihn durch ein hohes Grab-
so daB er machtlos Achilles vor die FuBe fallt.

Apollon rettet dagegen H., indem er ihn in eine
Wolke hullt. vor dem wiitenden Ansturm des
Achilles. XX. Buch.

Die Troer Ziehen sich nach der Stadt zuruck
vor dem Drangen des Achilles und fluchten sich
hinter die Mauern. H. jedoch halt vor dem
skaischen Tore stand; weder die Bitten des Pria-
mos noch seiner Mutter Flehen konnen seinen

mal. Damit schlieBt die Ilias. XXIV. Buch.
Ein Charakterbild des H. versucht F. A. Happe

Der horn. Hektor, Progr. Coblenz 1863 zu ent-

werfen, danach Lehnerdt bei Roscher Mvth.
Lex. I 1916ff.

H. gilt in der Ilias als die Stutze Troias und
des vaterlichen Hauses, mit dessen Tod anch der
Untergang der Stadt verknupft ist (H. Y 472.
VI 401ff. Tzetz. Horn. 129. CIG 7690), ein

EntschluB andem. Als aber Achilles sich ihm60Zug, der in der spateren Literatur oft wieder-
_ a i.__4. **, tt -,,. . .

, ,. ™ , ,

kelirt (z B pind 0l n89 Lvtop^ 208. 305.

1190. Sen. Troad. 128; Ag. 781. Anth. PaL VII
137ff. u. a.).

Die spatere Literatur zeigt in der Dar-
stellung der H.-Sage manche Abweichungcn von
der Homerischen Fassnng. In den Kjprien g^^
Kyknos, H. und Memnon die drei tiaupl^egner
des Achilles (Find. 01. H 81; Isthm. V 39).

nahert, ergreift H. in wilder Angst die Flucht.
Achilles treibt den fliehenden H. dreimal um die

Stadt, wobei er ihm jedesmal den Zugang nach
dem Tore zu abschneidet. Als sie zum vierten-
mal den Rundlauf beginnen und Zeus beider
Schicksal durch die Wage entscheidet, sinkt H.s
Schale, und Apollon, der ihn bisher unterstutzt
und gcstarkt hatte, uberlittt ihn seinem Geschick.
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Als die Griephen in der Troas landen, wurden

sie mit Steinwurfen empfangen ;
Protesilaos, der

zuerst ana Land springt, wird durch H. getotet

<Kinkel Ep. Graec. fr. p. 17. Lykophr. 530f.

Proclus Chrestom. I = Mythogr. Gr. I p. 241.

Apollod. epit. Ill 21). Dieser Fassung begegnen

wir hei Sophokles in den Poimenes (frg. 457

muck 2 p. 241; vgl. Schol. Lykophr. 530); nach

Horn. IL LT 701 tOtet ein AagSdvog avfe den

Protesilaos (Lehrs Aristarch^ 186). Ein be-

liebter und haufig behandelter Stoff war H.s Tod

und die Auslosung seiner Leiche. Er spielte eine

Eolle bei Aischylos in der Trilogie Myrmidones,

Kereides, Phryges oder Hektoros lytra (vgl. N au ck

TGF 2 84ff. Robert Bild u. Lied 96). Auf Ai-

schylos soil auch der Zug zuruckgehen, dafi der

Leichnam des H. nach II. XXII 351 (Hanpt
Diss. Hal. XDII [1896] 119ff.) von Priamos mit

Gold aufgewogen wurde (vgl. Schol. A und cod.

Townl. z. d. St. Lehrs Aristarchs 183. Nauck
a. a. O.). Diese Version kehrt wieder bei Lyko-

phron, der v. 260—270 von H.s Flucht, seinem

Tod und der Schleifung berichtet, und v. 269 die

Auslosung der Leiche um ein gleiehes Gewicht

Gold erzahlt (vgl. Diphilos im Emporos = Mei-

neke FCG IV 390, 2; s. Holzingers Kom-

mentar zu Lykophr. 269). Auch dem Sophokles

schreibt Phryges oder Hektoros lytra zu Welcker
Gr Tr. II 134. Dem Waffentausch zwischen H.

und Aias (vgl. Anth. PaL VII 151f.) dichtete

Sophokles hinzu, Aias habe sich mit dem Schwerte

des H. getOtet (Ai. 661f. 817f. 1026L), ebenso

Lykophron 464ff. (vgl. Me in eke An. Al. 123 zu

Euphorion frg. 90. Holzinger 241); ahnlich

soil H. mit dem von Aias eingetauschten Gurt

an Achilles' Wagen gebunden worden sein (Schol.

Lykophr. 463). Euripides erzahlt im Gegensatz

zu Horn. IL XXII 399ff., wo H.s Leichnam so-

fort von den Mauern Troias nach den Schiffen

geschleift wird, vielleicht nach dem epischen

Zyklus in seiner Andromeda 105f. von einer Schlei-

fung um die Mauern der Stadt. Den Euripides

ahmte, wenn auch nicht die gleichnamige Tra-

godie (Vahlen Poes. Enn. rel. p. CCLTI), Ennius

in seiner Andromeda nach; auf frg. 100 (S. 133

ed. Vahlen) soil die Schilderung der dreimaligen

Schleifung H.s um die Stadtmauer nach dem Ge-

malde am Iunotempel in Karthago bei Verg. Aen.

I 483 zuruckgehen (ForbigeH ed. p. 116; vgl.

Iliad, lat. 998. Hvg. fab. 106. Serv. Aen. I 483.

Myth. Vat I 209." II 205 ; vgl. Daremberg-
Saglio Diet. Ill 378). Bei Euripides tritt H.

im Rhesos auf, doch wird sein Charakter ab-

sichtlich entstellt, H. und Rhesos sind .barba-

rische Renommisten' ; ahnlich im Schol. Townl.;

vgl. DittenbergerHerm.XL (1905) 461. Christ

Griech. Lit-Gesch. 13 358.

Eine Losung H.s gab es noch von einem Dio-

nysios (Tzetz. Chil. V 180. Kauck 2 794) und Ti-

mesitheos (Suid. s. v.), einen H. schrieb Asty-

damas (Pint, de glor. Athen. c. 7 p. 349 F ; Schol.

A II. VI 742. Nauck^ 778). Die TragOdie des

Astydamaa soil nach Welcker Gr. Tr. 1059

Naevius in seinem Hector proficiscens verwertet

haben (Rib beck Rom. Trag. 46). Von En-

nius haben wir Fragmente einer Hectoris Intra,

die den Titel Aischylos entlehnt hat, aber sich

in intern Inhalt an die Homerischen Gedichte

anschliefit (gegen Ribbeck Ram. Trag. 126

und Wecklein S.-Ber. Akad. Munch. 1891, 327£,

die behaupten, Ennius habe die Handlung der

Aischyleischen Trilogie in ein Stuck zusammen-

gefaBt, stellt diese Ansicht Vahlen in seinen

poes. Enn. rel. p. CCV, p. H4ff. auf). Den In-

halt dieser Dichtung gibt wahrscheinlich Hyg.

fab. 106. Ahnlich behandelte den Homerischen

Stoff, Aias' Kampf um die Schitfe (ihn erzahlt

lOBakchylides XIII 72ff.) bis zu H.s Tod und Lo-

sung vielleicht Accius in seiner Epinausimache

(Wecklein a. a. O. 327ff. Croiset Rev. 6t.

or. VTI [1894] lolf. Gruppe Griech. Mythol.

676, 5).

Wahrend Homer nur einen Sohn H.s, Ska-

mandrios oder Astyanas kennt, sprechen spa-

tere Autoren von mehreren Kindern, so schon

Euripides Androm. 424 ; aber das Scholion erklart,

es entsprache nicht der geschichtlichen Wahr-

20 heit ; einen Sohn Laodamas erwahnt Dictys VI

12; ebd. in 20 einen Laomedon; durch Kon-

jektur gewinnt einen Sohn Orphnios, Miiller

FHG IV 301 b (vgl. Head HN 474). Zwei Sohne

hatte eT nach Konon 46 und Lykophr. Schol.

1226 und Tzetz., vgl. Dictys V 16.

Nach Dictys III 15 wird H. von Achilles aus

einem Hinterhalt getotet, da er der Amazone

Penthesilcia entgegenzieht, Mit den mythologi-

schen Figuren wurde auch H.s Gestalt in den

30Mimus aufgenommen. Darauf scheint sich die

Erwahnung eines nach H. benannten Tanzes bei

Lucian. de salt 76 zu beziehen; vgl. auch Cho-

ricius, apol, mim. X 6 bei Graus Rev. de philol.

K S. 1 (1877) 229. Reich Mimns 240.

Schliefilich ist H. noch mit Theseus in Ver-

bindung gebracht worden; nach Istros soil er

Aithra von Troizen geraubt und nach Troia ge-

bracht haben, Plut. Thes. 34. Crusius a. a. O.

40 H. ist in der Ilias der besondere Schiitzling

Apollons, aber X 50 wird betont, daB er weder

einer Gottin, noch eines Gottes Sohn war. Weil

er jedoch in besonderem MaBe die Hilfe dieses

Gottes erfuhr, nennt ihn Lykophron 264 seinen

Liebling. Nach Stesichoros frg. 69, Ibykos 34 A
und bei den alexandrinischen Dichtern Euphorion,

Alexander Aitolos (Meineke An. Al, 142, 125.

249) Lykophr. 264 ist er der Sohn Apollons

(vgl Schol. Lykophr. a. a. O. und Tzetz. Schol.

5011. HI 314. Lobeck Aglaophamus 268. Gruppe
Griech. Myth. 305) ; weiterhin iibertrug man auch

die Eigenschaften des Gottes auf ihn, Lykophr.

1205 heifit er, wohl nach Horn. IL I 51, Ab-

wehrer der Seuchen. Nach Gruppe 3041 wurde

Apollon am Skamandros auf der Burg Pergamos

wahrscheinlich unter dem Kultnamen H. verehrt.

(Ahnlich ist es wohl zu verstehen, wenn Sappho

dem Zeus den Beinamen H. beilegt, frg. 154

= Hesvch. s. "ExTOQsg. Gruppe621,5, Crusius

60 S.-Ber.' Akad. Munch. 1905, 760; moglicherweise

liegt auch nur ein MiBverstandnis nach Horn, H.

XIH 54 vor).

Von einem Kult des H. in fruherer Zeit latft

sich nichts Sicheres sagen. Horn. H. XXIV 660.

784ff. ist von seinem Grabmal die Rede, vgL

Pans. IX 18, 5 ; von Leichenspielen hei H,s Tod

(nach dem Muster des Patroklos) spricht Pbilo-

strat heroic. 699, H 168K ; bei Ovid, met XIII
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427 legt Hecuba eine Haarspende auf H.s Grab
(nach alterer Quelle, oder nur dichterische Aus-
schmuckung?) Gruppe 913, 4; H.s Grab er-

wahnt eine Inschrift aus Nikomedia (Kaibel
Epigr. Gr. 349). Eine Totenspende der Troer
an H.s Grab war dargestellt am amyklaischen
Thron des Bathykies (Pans. Ill 18, 16; so er-

klart die Stelle Hitzig-Bliimner in seinem
Kommentar gegen friihere Auffassungen , die an

XIII 1 [PHG m 310]); Tzetz. zu Lykophr. 1194
variiert das Orakel, die Gebeine sollten in der
griechischen Stadt, die nicht am Kriege teilge-
nommen habe, beigesetzt werden (vgl. Schol. H.
H 505. Strab. IX 412. Eustath. z. d. St. 269,
37. Artemidor. IY 63). Eine andere Tradition
scbeint bei Paus. IX 18, 5 vorzuliegen, der die
Gebeine aus Hion aelbst iibertragen sein lafit,

mit der Begrttndung, dafi die Thebaner dadureh
H.s Losung dachten, Overbeck I 70. Furt-lOgroBen Reichtum gewinnen wiirden (Kalkmann
w angler Phil.-hist. Aufs. E. Curtius gew. 179. Pausanias 128. Welcker Griech. Gotterl III
Klein Arch.-epigr. Mitt. IX (1885) 149; schon
Robert 50. Berl. W.-Progr. 26 liielt diese Aus-
legung fur gezwungen ; vgl. Schneider Troiscb.

Sagenkreis 47; sprachlicbe Yergleicbe sprechen
dafiir : Plut. mor. p. 272 E ; v. Rom. c. 4 ; Anton,
c. 84. Xen. Eph. 5, 10). H.s Grab ist darge-

stellt auf einem Homerischen Becher mit dem
Anfang der Aithiopis, Ygl. Robert a. a. 0. 2 Iff.

250. 257). Der Ort des Grabes war vor dem
proitidischen Tore an der Oidipusquelle und hieft

nach Aristodein. Aidg yovat (vgl. Lykophr. 1 194 und
Tzetz. vgl. Pfister a. a. O. E. Schmidt Kult-
ubertragungen , Giefien 1909, 112). Auf diese
Nachrichten und andere hin halten Diimmler
Kl. Schr. II 240AF. und Be the Neue Jahrb. VII
(1901) 671 H. fur einen ursprnnglich boiotischen

In spaterer Zeit wird H.
f
wie auch die andern 20 Helden , dessen Knit durch boiotische Ansiedler

Gestalten des Epos, in Ilion als Heros verehrt
(Clem. Rom, horn. VI 22 [Mi. II 215]. Dio Chry-
sost. or. Troi. XI 104 [I 142 Am.]), und bis in

die Zeit des Kaisers Iulian wurde sein Kult dort

ausgeiibt. Er besaB einen Tempel mit Opfern
(Lucian. deor. cone. c. 12), und seine Statue war
dort aufgestellt (Iulian. ep. 78 ed. Hennig Herm.
IX 25 p. 603 Hertl. Kaibel Epigr. graec. 1080:
Epigramm von der Statue eines Heros. Baeh-

an den Hellespont kam (vgl. Gruppe Griech.
Myth. 308, 8). Als H. durch das Epos mit Troia
verkniipft wurde, hielt man ihn dort fur einhei-

misch, und es entstand die Legende von seiner

tibersiedelung nach Theben; s. Pfister a. a. 0.
194; andere urteilt dariiber Crusius S.-Ber.

Akad. Munch. 1905, 761ff.; vgl. Gruppe Burs.
Jahresb. CXXXVII (1908) 506 (Wunsch bei
Pfister weist auf die MOglichkeit hin, daB

83 c.

XIX

reus PLM IV 521 - Riese Anth. lat. I 367. 30 verschiedene Heroen desselben Namens [s. o.] da-
Athenag. leg. 1 p. 1 Schwartz. Geffcken Griech. durch miteinander in Verbindung gebracht und

gleichgesetzt wurden).

Die bildlichen Darstellungen sind zu-

sammengestellt in den o. Bd. I S. 242 angefuhrten
Werken. Zu erwahnen ist H.s Kampf urn die

Leicbe des Troilos, auf Vasenbildern, Overbeck
364. Luckenbach 607ff. Schneider 128; der
Stoff ist wahrscheinlich den Kyprien entnommen.
Die von fruheren Gelehrten als H. mit Troilos

1

Apol. p. 120, 5. 160; Synes. calv. enc. p.

Mi. 66, 1200. W. Schmid Philol. N. F.

[1906] 558ff.). Uber seine Wundertatigkeit und
seine Verehrung als Heilheros berichtet Philostr,

heroic, in 21 (II 151/2 K.). Sein Bild zeigen

Miinzen von Ilion aus der Kaiserzeit: Catal. Brit.

Mus. Troas usw. p. 60ff. H. v. Fritze bei DOrp-
feld Troia u. Ilion IT 484ff. 519ff. Crusius
a. a. O. 790ff. Wie lebhaft das Volk seine Ge-40Leiche gedeutete Neapeler Gruppe (abgeb. bei
genwart empfand, zeigt Philostratos' Bericht, dafi
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Hirten Erscheinungen von Heroen des troischen

Krieges zu sehen glaubten (Rohde Psyche II 6

350, 2. 3), wie Max. Tyr. XV 7 h (p. HOHobein

;

p. 283 R.) von H. erzahlt, Friedlander Sitten-

geschichte IV 8 387. Diesem Heroenkult des H.
muBte aber auch ein Grab zugrunde liegen. Den
Ort seines Grabes zeigte man auf dem Hugel
Ophrynion am Eingang des Hellespont (vgl, o.)

;

Roscher Myth. Lex, I 1919) stellt nach Ross-
bach Rom. Mitt. X (1895) 240ff. Athamas und
Learchos dar. H.s Abschied von Andromeda : ein

Gemalde zu Velia in Lukanien mit dieser Dar-
stellung wird ftuchtig erwahnt Plut. Brut. 23
(,es gibt den Augenblick, wo Andromeda ihr Kind
von H., der den Knaben gekuBt hatte, zuruck-
empfangt, und wo sie den Gemahlmit dem ahnungs-
vollen, zartlichen Blick anschaut') ; andere s. Over-

Lykophr. 1208, Schol. und Tzetz. 1194ff. Ari-50beck 403ff.; die Darstellung auf der Vase von
stodem. in Schol. Venet. A II. XHI 1. Anth.
Pal. VII 137fF. 151f. Tzetz. zu den Homerica 489
(das Epigramm wohl umgestaltet nach Peplos,

s. u.); vgL Pfister Reliquienkult im Altertum,
GieBen 1909, 193.

Ein Grab des H. (Exzerpt aus Peplos Ps.-

Aristot. bei Rose Arist. Pseudepigr. p. 575. Anth.
Pal. II 755) besafien auch die Thebaner, und
zwar sollten die Gebeine des H. von Troia her-
ubergeholt sein. Die Legende dieser Kultfiber-60
tragung ist uns in doppelter Gestalt ftberliefert:

die alteste Quelle, Lykophron, berichtet : daB man
wahrend einer Pest oder eines sonstigen Unheils
(einige sprechen vielleicht mit Anspielung auf
die Zeitverhaltnisse von Krieg) auf den Rat des
Orakels die Gebeine des Heros aus der Troas
herabergeschafft habe (Lykophr. 1208. SchoL m
1204. 1208. Aristodem. in Schol. Venet. A IL

Vulci (Overbeck 404, 26) halt Heydemann
Arch. Jahrb. IV (1889) 260f. nicht fur H.s Ab-
schied, sondern fur eine ahnliche Genreszene unter
dem EinfluB dieser Schilderung; ebenso ist an
H.s Abschied nicht zu denken bei Gemmendar-
stellungen, z. B. Overbeck 406, 29, wo nur
ein von den Seinen sich entfernender Krieger dar-

gestellt ist; uber erweiterte Darstellungen: Ro-
bert Bild u. Lied 25. Luckenbach 5431".

H.s Zweikampf mit Aias: Pind. Nem. II 14f.

Eurip. Rhes. 479. 1. Die Herausforderung H.s
und die Losnng der Achaer stellte eine Bronze-

gruppe des Onatas, ein Weihgeschenk der Achaer
in Olympia, dar, Paus. V 25, 5. 2. Der Zwei-
kampf war auf dem Kypseloskasten abgebildet.

Eris zwischen den beiden Helden, Pans. V 19,

2; Jones Joura. lielL Stud. XIV (1894) 75;
Vasenbild auf der Schale des Doxis; s. Lucken-
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bach 517. Robert Bildu. Lied 98ff., 3; Waffen-
tansch, rf. Vasenb., att. Amphora aus Vulci (Bau-
meister I Abb. 779. 780 Taf. XHI) wurde so

gegen Overbeck 333 u. a., die ihn auf den in

den Kyprien geschilderten Kampf des H. und
Achilles bezogen, von Luckenbach 520. Leh-
nerdt bei Roscher Myth. Lex. I 1920 aufgefaBt.

Kampf urn die Schiffe (Bakchyl. XIH 72ff.):

als haufig vorkommendes Gemalde erwahnt von

relief von der Akropolis hinzu (Wolters Athen,

Mitt. XX (1895) 478 Taf. 14, 1. Amer. Journ.

of arch. XI (1896) 351. 353 Fig. 2). 2. AchiUeus

auf der Kline bei oder nach dem Mahle (FrOhner
Arch. Jahrb. VH [1892] 27), H. liegt unter oder

vor dem Lager, Priamos stent mit Gefolge, das Ge-

schenke tragt, in bittender Haltung vor Achilles

;

haufig auf Vasen: Luckenbach 508ff.; Schnei-

der SSff. Robert Bild u. Lied 19ff. Pollack
Lucilius in Anth. Pal. XI 211; am Artemistempel 10 a. a. 0. 174ff. macht auf eine Abweichung auf-

in Ephesos war ein Bild des Samiers Kalliphon

gemalt, Paus. V 19, 2; sonstige Darstellungen

Overbeck 421 ff.; H, die Brandfackel auf das

Schiff schleudernd auf einer MQnze von Ilion (abgeb.

bei Roscher), auf rQw. Terrakottamedaillon

:

Frohner Gaz. arch. XIV (1889) 50ff. Taf. 15.

H.s Kampf mit AchiUeus: Overbeck 451.

Luckenbach 515ff., haufig auf Vasenbildern

:

Gerhard Auserl. Vasenb. Ill 201—204; vgl.

merksam, daB namlich Priamos statt des Gefolges

von AngehOrigen seiner Familie begleitet ist, und
findet die Quelle zu dieser Auffassung in dor

Lyrik. 3. Auf apulischen und etrurischen Vasen
sitzt AchiUeus auf einem Sessel, Priamos kniet vor

ihm, seine Knie umfassend (Roscher Myth. Lex.

I 1925). Auf den apulischen (suditalischen) Vasen

wirkt auch, wohl unter dem EinfluB der Tragodie

(s. o .), der Zug mit, dafi H. gegen ein gleiches

Robert XV. Hall. Winckelm.-Progr. 1891, 7f. 20Gewicht Gold ausgewogen wird (z. B. Mon. d.

In der Darstellung weichen die Kiinstler in Einzel-

heiten von der Schilderung des Gedichtes ab ; vgl.

Luckenbach a. a. O.

H.s Schleifung: Overbeck 454ff.; auf Vasen-

bildern: Schneider 25—33. Jahn Archaeol.

Beitrage 181; s£: Luckenbach 499-504;
neuerdings ein Vasenbild aus Klazomenai Zahn
Athen. Mitt. XXHI (1898) 38; rf.: Luckenbach
531; auf der ilischen Tafel: Jahn-Michaelis

Inst. V 11. Reinach R^p. d. vases I 138; Ro-
bert B. u. L. 142). Auf Reliefs sind anscheinend

verschiedene Vorlagen zusammengeschweiBt, be-

sonders auf Sarkophagbildern (Robert Sarko-

phagrel. II 61 ; vgl. im librigen Benndorf a. a. O.

241. Jahn Bilderchr. 24, 50. Briining Arch.

Jahrb. IX 155ff. Roscher Myth. Lex. I 1925ff.

Gruppe Gr. M. 679).

Was das Bild des Polygnot in der Lesche zu

Griech. Bildwerke 23. 47. Briining Arch. Jahrb. 30 Delphi bedeutet, lafit sich nicht entscheiden. H.

ms Dahnatien, Arch.- hat beide Hande urn das linke Knie geschhmgen, inIX (1894) 154; ein Relief aus

epigr. Mitt, aus Osterr. XIII (1890) 42; anderes

Helbig Camp. Wandg. 292; Gemmen: Chassie-
Raspe I 542. Die Bilder zerfallen in drei

Gruppen: AchiUeus ist entweder wahrend der

Fahrt neben dem Wagen laufend dargestellt (Er-

klarung s. Baumeister I 736f. Lehnerdt bei

Roscher I 1922; vgl. Schneider 27 die Zu-

sammenstellung dieses Typus), oder er steht hinter

Kummer vor sich hinbriitend (wie Paus. X 31, 5 die

Stellung deutet; vgl. Hitzig-Bliimner z. d. St.).

Auf eine argivische Sage bezieht sich wohl

der Kampf des H. und Menelaos urn die Leiche

des Euphorbos, wie ihn der alte Teller aus Ka-

miros zeigt. Aus der Beriihmtheit seines Schildes,

den man in Argos als Sehenswtirdigkeit zeigte

(Paus. II 17, 3 u. d. Komm.), lafit sich vielleicht

dem Wagen (Schneider 28). Auf einigen Dar- 40 schliefien, daB H. darin eine grofiere RoUe spielt

stellungen steht er auf dem Wagen mit seinem

Wagenlenker (Cabinet Durand 383, sicil. Lekythos,

Overbeck 455. Luckenbach a. a. O. F), oder

er lenkt selbst sein Gespann (Zahn a. a. O. 38ff.).

Wahrend auf Vasenbildern gewehnlich Patroklos'

Grab den Mittelpunkt biidet (iiber die ver-

schiedene Art der Wiedergabe vgl. Roscher
Myth. Lex. I 1922f.), sehen wir auf Reliefs die

troische Stadtmauer als Hintergrund verwendet

als in der Tlias (Conze Verb. d. 23. Phil. Vers,

in Hannover 1864, 43; o. Bd. VI S. 1173. Koepp
Archaeologie II 79f.).

SchlieBlich muB noch erwahnt werden, daB

der Name H. haufig auf .heroisierten Genrebildern'

in Kampfszenen, Riistungs- und Abschiedsdar-

stellungen beigeschrieben wurde; vgl. Lucken-
bach 534f. Roscher Myth. Lex. I 1919.

Literatur : Lehnerdt bei Roscher Myth. Lex.

(Arch.-epigr. Mitt. XIH (1890) 68ff.)- Vielleicht 50 1 1910ff. Gruppe Griech. Myth.2 1906. Crusius
. ., * ^ j.^.x— j__ j-d *^.-n :^ S.-Ber. Akad. Munch. 1905. [Heckenbach.]

2) Hektor, Beischrift des sich rustenden H.

auf der Munchener Amphora des Euthymides

(Jahn nr. 378), fruher falschUch fiir den Xamen
eines Vasenmalers gehalten, s. Pauly R.E. HI
1091; s. Hauser Arch. Jahrb. X 1601

3) Hektor, nach Hauser Arch. Jahrb. X 161

nicht zuerklarende Umschrift dcslnnenbildes einer

fragmentierten rl Schale der Munchner Samm-

soU damit angedeutet werden, daB AchiUeus sich

nicht damit begnugte, den H. von der Stadt zu den

Schiffen zu schleifen. sondern daB er ihn erst um
die Mauern Troias zog, wie es spatere Autoren

sehildern (s. o.; vgl. Daremberg-Saglio Diet,

HI 378).

H.s Lfisung: die Zahl der Denkmaler ist sehr

grofi, sie sind gesammelt: Overbeck 464 484;

besonders Benndorf Ann. d. Inst. XXXV III

(1866) 241—270; Nachtrage bei Pollack Athen. 60 lung.

Mitt. XXTJI (1898) 169ff. Die DarsteUungen
scheinen auf 3 Typen zuruckzugehen : 1. AchiUeus
stehend, vor ihm der tote H. auf dem Boden,

Priamos von Hermes geleitet. Zu dem Bronze-

spiegel (Furtwangler Hist. phil. Aufe., E. Cur-

tins gewidmet Taf. 4; S. 179ff.) und dem Bronze-

relifif aas Olympia (Furtwangler Olympia IV
108 Taf. 39. Schneider 36) kommt ein Bronze-

Panly-Wlwow^Kron Til

[Leonard.]

4) Freigelassener und Gunstling des L. Lici-

nius LucuUus (Plin. n. h. XXXV 200). [Munzer.]

Hektoridas, Bildbauer, der in der ersten

Halfte des 4. Jhdts. v. Chr. in Epidauros arbeitete.

Selbstandige Tatigkeit bezeugt ein Stein von
einer Basis mit seiner Signatnr, IO IV 1477.

Aufierdem war er an der Ausfahnrng der von
Timotheos geUeferton Modelle fnr die Skulpturen

89
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am Asklepiostempel in Marmor beteiligt mid
lieferte fur die enkaustische Bemalung der mit
LowenkOpfen als Wasserspeier verzierten Simen
selbst ein xaQabuypa (IG IV 1484 Z. 89. 104.

111. 303). AuBer den Skulpturen, von welchen
Giebelfiguren (aber nicM ein ganger Giebel) fur

ihii direkt bezeugt sind. scheint er auch die Aus-

fiihrung feinerer Architekturtcile ubernommen,
aber doch wohl seinen Gehilfen ilberlassen zu

noch spater ist H. hinzugekommen. Er begegnet
wieder Apollod. II 59, wo unter den Helden des

Taphierzugs aufgezahlt wird ex 8k 'EXovoyg trjg

'Agysiag (gewo\hnlich schreibt man "EXovg trotz

TTjg Agy.) "Elsiov xbv IJeeosojg, und II 60, wo
Amphitryon die eroberten Inseln EXdou xal Ks-
qidXati gibt, xaxeivoi JtoXeig avza>v incovvfiovg

xazwi>trj0av. Weder eine Stadt Helos oder Helussa
in der Argolis nocb eine auf den Taphierinsein

haben. Wolters und Sieveking Arch. Jahrb. 10 kennen wir sonst. Doch begegnet der Ortsname

XXIV 186ff. Overbeck Gesch. d. griech. Plastik

II 4 126. Collignon-Baumgarten Gesch. d.

griech. Plastik II 209. Klein Gesch. d. griech.

Kunst II 386. [Pfuhl.]

Helbesus, ein sizilisches FluBchen in oder

bei Segesta, Solin. V 17: apitd Segestanos Hel-

besus (einige Hss. Itelbessus) in medio flumine

subita exaestuatione fervescit. Wegen des Gleich-

klangs des Namens hat man ihn mit dem Tel-

Helos oitcr. Am bekanntesten ist die Stadt in

Lakonien, und auch diese wird von dem Perseus-

sohn abgeleitet: Sohol. Townl. II. XIX 160. Paus.

Ill 20, 6. Strab. VIII 363 (wohl aus Apollodor).

Die spartanische Stadt hatte man schwerlich an
einen Perseussohn angekniipft, wenn nicht so etwas

von einer argivischen Stadt gleichen oder ahn-

lichen Namens schon fest gewesen ware. Daraus
folgt erstens, daB wir die argivische Stadt, von

messos identifizieren wollen (vgl. Aelian. var. hist. 20 der man sonst nichts weiB, kaum auf Irrtum zu-

II 33 Alysataloi ds tov Ilogjraxa xal xbv Kqijm-

gov xal rov Tek^itjoaov avdoow eldsi iifiojoi), den

Parthey fur den heutigen Fiume San Cataldo

halt. Andere dachten an die Thermen von Segesta

(vgl. Diod. IV 23, 1). Holm Gesch. Siziliens im
Altertum I 33. 344. [Ziegler.]

Helbo, Insel an der Kiiste von Lykien, Piin.

n. h. V 131. E. Kiepcrt Karte v. Kleinas. D II

setzt sie ~ Avthoki in der Makribucht. [Euge.]

ruckfiihren dtirfen, zweitens, dafi als Namensform
mit einiger Wahrscheinliclikeit "EXog angesetzt

wird, obgleich der tiberlieferte Genetiv 'Elovar^g

zunachst an EXovooa denken laBt. Auf hOheres

Alter fur diesen H. fuhrt auch die Erwagung, dafi

sowohl die argivische wie die taphische Stadt

spater ganz unbekannt waren. H. kann wie Mestor

sehr wohl noch der epischen Schicht der Sage ange-

horcn. — Schol. Eur. Or. 5 (daraus Tzetzes Exeg.

'EXeevg (Etym. M.}. Offcnbar liegt hier ein 30 II. 68. Mantissa proverb. 2, 94) zahlt unter den

Versehcn vor: der attische Demos heifit 'EXatovg,

das Demotikon 'Elatovoiog (s. o. Bd. V S. 2227

EXaiovg Nr. 4). [Kolbc]

Helega s. Heluia.
Heleia (EXda). 1) Epiklesis von Gottinnen,

deren Heiligtum in feuchter Niederunglag, wie z. B.

das Heiligtum der Aphrodite iv zlsi oder iv xaXd-

fwic auf Samos (Athen. XIII 572 f ) oder Heilig-

tiimer der Artemis Limnatis (s. d.). 1. Artemis

Sotmen des Pelops einen H. auf. Da er zwischen

Kleonos, Argeios, Alkathoos, Pittheus, Troizen

steht, die die Stadte Kleonai, Argos, Megara.

Troizen vertreten, so konnte dieser Pelopssohn

gleichfalls Eponym der argivischen Stadt sein.

Doch ist auch nicht ausgeschlossen, daB er zur

lakonischen gehOren soil. [P. Friedliinder.]

Heleia , Ortschaft in Mesopotamien , die in

der spaten Kaiserzeit der A'erwaltnng des Dux

H., Heiligtum beim 'Akcooiov Hog in Triphylien, 40 Syriae unterstand, und wo damals die Conors prima

mit arkadischer Priesterschaft (Strab. VIJI 350J,
und in Messcnicn (Hesych.). Gruppe Gr. Myth.

1280. 1421 vermutet, daB sich bei Heiligtiimeni

der Artemis H. Heilanstalten wieMoorbader u. dgh

befanden. 2. Hera H. auf Kos, Tempel und Opfer

fiir Hera 'Aoyeia
cE)Ma Baatksia (Journ. hell. Stud.

IX 328 = Pat on- Hicks Inscr. of Cos 38) und

Gothorum garnisonierte; s. die Notit. dignitat.

(or. XXXIII 32 ed. Seeck). Offenbar, wie schon

Seeck (z, St.) bemerkt, identisch mit dem Alalis

des Ptolemaios (s. o. Bd. I S. 1275), dem Alalius

in Harduins Acta Concilior. (Paris. 1715) I 314
und dem Alalorum bei Le Quien Oriens Chri-

stian. II (Paris 1740) 848. Nach Ptolemaios war
Alalis eine Station der Strafte Palmyra -Babylon

und lag zwischen Barbalissos und Sura am Euphrat.
auf Kypros (Hesych. s. klua). [Jessen.

2) s. Helos.
Heleios {"EXeiog wechselt mit der schlechteren 50 DaB das AdiazaVe des Geographen von Eavenna

Form "EXio;; der Name ist nicht selten starker aus dem Alalis des Ptolemaios verderbt sei, wie

Moritz Palmyrene (= Abh. Akad. Berl. 1889) 31

annhnmt (s. auch o. Suppl. Bd. I S. 10), ist sehr

unwahrscheinlich. Adiazane erscheint beim Geo-

graph. Eav. in einein augenscheinlichen Stations-

listenduplikate auch in der Form Diothaze (s. o.

Bd. V S. 1147); vgl. dazu Herzfeld in Sarre-
Herzfeld Archaol. Keise im Euphrat- U.Tigris-

gebiet I (1911) 155. [Streck.]

Helelinm s. Helvetum.
Helena. 1) Gallisches Kastell an den Pyre-

naen, bei dem Kaiser Constans im J. 350 getotet

wurde. Zosim. II 42, 5. Zonar. XIII 6 p. 14b.

Eutrop. X 9, 4. Vict epit. 41, 23. Jetzt Eine.

2) Flavia Iulia Helena (Dessau 709 = CIL
VI 1134. Cohen M^dailles imperial. VI£2 95ff.,

haufiger nur Flavia Helena

:

C ohen a. O. Dessau
708 — CIL X 517. Ym 1633 u, s.}, war am

korrumpiert), Sohn des Perseus. Apollodor bibl.

II 49 nennt als Sohne des Perseus: Alkaios. Sthene-

los, H„ Mestor. Elektryon. Von diesen gehoren

Alkaios als Vater des Amphitryon, Sthenelos als

Vater des Eurystheus und Elektryon als Vater

der Alkmene in ein recht altes Stadium der Hera-

klessage. (t*ber ein noch alteres Stenmia vgl.

Philol. Unters. XIX 46). Sie sind auch dadurch

verbunden. daB sie drei Pelopstochter zu Gemah- 60

linnen haben, die zusammen einen Hexameter fiillen

NtxiJTJirj. AvatbUrj , 'Aozvddusia (Friedliinder

Argolica 79, 30; Philol. Untois. XIX 46, 1). Nach-

traglich ist Mestor hinzugetreten, um als Vater

der Hippothoe, die von Poseidon Mutter des Ta-

phios, GroBmutter des Pterelaos wird, das KOnigs-

geschlecht der Taphier anzuknupfen, mit dem
Amphitryon kampft. Gleichzeitig mit Mestor oder
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das J. 257 geboren, da sie urn 336 vor dem
vollendeten achtzigsten Jabre starb (Euseb. vit.

Const. Ill 46). Sie war Gastwirtin (Ambros. de

-obit. Theod. 42 = Migne L. 16, 1399 vgl. Anon,

Tales. 2, 2. Zosim. II 8, 2. 9, 2), als sie der

spatere Caesar Constantius zu seiner Konkubine
machte (Zosim. II 8, 2. 9, 1. Zonar. XIII 1

p. la. Hieron. chron. 2322; vgl. Liban. or. XVIII
8. Chron. Pasch. a. 304). DaB man sie nach

seinem Tode als seine Gattin bezeichnete, von

der er sich geschieden habe, um Theodora,

4ie Stieftochter des Kaisers Maximian, zu hei-

ratcn, war wohl nur Schmeichelei gegen sie und
ihren Sohn (Anon. Val. 1,1, Eutrop. X 2. 2. Vict.

Caes. 39, 25; epit. 39, 2. Zonar. XII 31. 33. XHI
1 p. 640d. 644d. la. CIL X 1483. 517 = Des-
sau 708). Sie gebar zu Naissus (Firm Mat.

math. I 10, 16. Anon. Val. 2, 2. Steph. Byz.

s. Naioodg) wahrscheinlich im J. 288 (Seeck
Geschichte des Untergangs der antiken Welt I

406ff.) Constantin den Grofien, der sie, nachdem
er sich 312 zum Christentum bekannt hatte, gleich-

falls dazu bekehrte (Euseb. vit. Const. Ill 47, 2).

An seinem Hofe besaB sie groBen EinfluB. Er
ernannte sie erst zur nobilissima femina (Co-

hen nr. 14), dann, wahrscheinlich bei Gelegen-

heit seiner Vicennalien im J. 325, zur Augusta,

verlieh ihr das Diadem und licfi Munzen auf

ihren Namen schlagen (Euseb. vit. Const. Ill 47,

2. Theophan. 5816. Cohen VIP 93. Maurice
Les origines de Constantinople. Mem. de la soc.

d. antiqu aires de France 1904, 286). Eine seiner

TOchter und die Provinz Helenopontus wurden
nach ihr benannt (Nov. lust. 28, 1); sie besaB,

jedenfalls durch seine Schenkungen, Landgiiter,

die liber alle Teile des rtimischen Eeiches zer-

streut waren (Euseb. vit. Const. Ill 46, 1), und
konnte iiber seinen Schatz frei verfiigen (Euseb.

vit. Const. Ill 47, 3), was sie zu reichen Gaben
an die Kirche, Almosenspenden und Geschenken

an Private, aber auch zu Geldverteilungen an die

Truppen benutzen durfte (Euseb. vit. Const. Ill

44). Ihrem Einmifi schrieb man es zu, daB Con-

stantin seine Stiefbruder. die Sshne der Theo-

dora, anfangs seinem Hofe fernhielt (Liban. or.

XIV 30; vgl. o. Bd. IV S. 1044). Im J. 326 soil

sie die Kaiserin Fausta bei ihrem Gatten ver-

klagt und dadurch deren Tod herbeigefiihrt haben
(Zosim. II 29. 2. Vict. epit. 41, 12.' Codin. orig.

Const. II 93; vgl o. Bd. VI S. 2086). Im J. 327

vollzog Constantin die Neugriindung einer Stadt,

um sie nach seiner Mutter Helenopolis zu be-

nennen. Sie hatte dazu Drepana in Bithynien

gewahlt, weil dort die Eelitpiien des Martyrers

Lucianus aufbewahrt wurden (Philostorg. II 12.

Hieron. chron 2343; de vir. ill. 77. Socrat. 117,
1. Chron. Pasch. a. 327). Ihre Vorliebe fiir

diesen Heiligen , der Lehrer des Arius und des

Eusebius von Xicomedia gewesen war (TheodoT.

hist. eccl. I 4, 36. 5, 4. Philostorg. II 14. Epiph.

haer. 43, 1. 69, 6 ; ancor. 33. Sozom. Ill 5, 9),

ist wohl auch bestimmend dafur gewesen, daB
Constantin in seinen letzten Jahren zum Ver-

teidiger der Arianer wurde (Athan. hist. Ar. ad

mon. 6 £i%ov yag xr\v Jtgog (iaotXea jraga z(ov

yvvaixoiv ovomotv). In Konstantinopel erbaute

aie gemeinsam mit ibrem Sohne die Apostel-

Mrche, ia der er seine letzte Buhestfitte fand

(Codin. 150. Ill I. IV 32), und mebrere andere

Kirchen (Codin. IH 3—5. 81. 82). Auf den
flffentlichen Platzen der neuen Stadt wurden ihr

mindestens sechs Statuen errichtet (Hesych. Mil.

frg. 4, 4 = FHG IV 154. Codin. I 44. II 15.

16. 29. 35. 66. 96. 102), was dann natMich
viele andere Stadte nachahmten (CIL VI 1134
—1136. VI11 1633. IX 2446. X 517. 1483. 1484

und sonst). In hohem Alter unternahm sie eine

10 Wallfahrt nach Jerusalem (Euseb. vit. Const. Ill

42), wahrscheinlich gleich nach der Einweihung

von Constantinopel (11. Mai 330), der sie wohl

noch beigewohnt haben durfte. Denn in dem-
selben Jahre wurde Eustathius, Bischof von An-
tiochia, abgesetzt (Theodor. hist. eccl. II 31, 11),

und zu den Grunden dafiir gehorte auch der, daB

er als fanatischer Gegner der Arianer H. be-

leidigt hatte (Athan. hist. Ar. ad mon. 4 d>g

TJj /nrjiQi avrov noir\oag vfigtv). Dies kann kaum
20 bei einer andern Gelegenheit geschehen sein, als

da sie bei ihrcr Ecise nach Palastina in Antio-

chia, das auf ihrem Wege lag, East hielt. Sie

erbaute eine Kirche in Bethlehem und eine auf

dem OlbeTge (Euseb. vit. Const. Ill 41. 43),

scheint sich also langere Zeit in und bei Jeru-

salem aufgehalten zu haben. Nach ihrer Euck-

kehr grtindete sie noch in Konstantinopel zwei

Kirchen, von denen die eine zum Andenken an

ihre Wallfahrt den Namen Bethlehem empftng

30 fCodin. Ill 4) , starb dann in Anwesenheit ihres

Sohnes (Euseb. vit. Const. Ill 46. Eufm. hist,

eccl. X 12) und wurde in Eom begraben (Euseb.

vit. Const III 47, 1). Einige ihrer Munzen, die

sie nicht diva Jlelena, sondern Flavia Iulia

Helena Augusta nennen, also jedenfalls noch bei

ihren Lehzeiten geschlagen sein mussen, sind mit

denen des Caesars Dalmatius gleichzeitig (Mau-
rice Numismatique Constantinienne I 261. 498.

Eevue numismatique 1901, 202). Sie kann also

40 nicht vor dem 18. September 335, an dem er

den Caesartitel eThielt (s. o. Bd. IV S. 2456), und
nicht nach dem 22. Mai 337, dem Todestage

Constantins gestorhen sein. Ihren Tod setzt

man gewOhnlich in das J. 328 statt, wie es

richtig ist, 336 und beruft sich dafiir auf Til le-

mon t; doch hat dieser nur festgestellt , daB sie

nicht vor 328 gestorhen sein kann. DaB sie bei

ihrer Wallfahrt nach Palastina das echte Kreuz

Christi entdeckt babe, wird zwar von spateren

50 Quellen ausfuhrlich erzahlt (Ambros. de obit.

Theod. 43 = Migne L. 16, 1400. Eufin. hist. eccl.

X 7. Socrat. I 17. Sozom. II 1. Theodor. hist,

eccl. I IS. Codin. Ill 4. Nov. lust. 28, 1 und
sonst); aber da Eusebius, der nicht nur Zeit-

genosse . sondern auch Paliistinenser war ,
ganz

daruber schweigt. kann es nur Legende sein.

3) Helena, Gattin des Caesars Crispus. Wegen
ihrer ersten Niederbunft erlieB Constantin d. Gr.

im Herbst 322 eine Amnestie, Cod. Theod. IX 38, 1.

60 4) Helena, Tochter Constantins d. Gr., wurde

von ihrem Bruder, dern Kaiser Constantius zu

Mailand mit lulian vermahlt, gleich nachdem

dieser am 6, November 355 zum Caesar ernannt

war (Ammian. XV 8, 18. Mommsen Chron. min.

I 238. Zosim. m 2, 1. Philostorg. IV 2. Ioh.

mon. Artemii passio 15. Socrat. IH 1, 25. So-

zom. V 2, 20 Themist. or. IV 59 a). Als sie in

Gallien am 356 ihren ersten Sohn gebftr, wurde
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dieser durch Ilngeschicklichkeit der Hebamme
gettitet (Ammian. XVI 10, 19). Im Fruhling 357
traf sie mit ihrem Bruder und ihrer Schwagerin

Eusebia in Kom zusammen, und diese soli ihr

aus Neid auf ihre Fruchtbarkeit ein Gift beige-

.bracht haben, darch das siebeispateren Schwanger-

schaften immer abortierte (Ammian. XVI 10, 18;

vgl. o. Bd. IV S. 1081). Als Iulian Anfang 360

in Paris zum Augustus ausgeiufen wurde, be-

X 485. Pompon. Mel. H 7, 10. Plin. n. h. IV 62.

BrOndstedt Reisen und Unters. in Griechenl. I
77. Bursian Geogr. von Griechenl. I 356.

[Kolbe-Burchner.]

2) Helene, $ 'Eienj, Quelle auf der Insel

Chios, in der sich H., die Frau des Menelaos, ge-

badet haben soil. Hermol. bei Steph. Byz, s. v,

;

s. o. Bd. Ill S. 2290. [Burchner.]

3) Helene ('E/Levt]; Etymologic ganz dunkel)

fand sie sich in seinem Palaste (Iulian. epist, 10 ist aus einer vermutlich vorgriechischen Gottin

ad Athen. 284 c. 285 b), dochEnde 360 oder An-

fang 361 starb sie (Ammian. XXI 1, 5. Zonar.

XIII 11 p. 22a. Socrat. Ill 1, 50. Liban. or.

XVin 179. Iulian. epist. ad Athen. 284 cj und

wurde bei Rom an der Via Nomentana begraben

(Ammian. XXI 1, 5). Spater beschuldigte man
Iulian, daB er sie vergiftet habe (Liban. or.

XXXVII 3ff.). Er selbst erwahnt einiger Briefe,

die er an sie geschrieben hatte (Rivista di Filo-

logia XVII 1889, 293). [Seeck.]

5) s. Helene.
Helenae thermae [Helmianae thermae) in

Rom (Lanciani Forma urbis Romae 31. 32),

die Ton Helena, der Mutter Constantins, nach

CIL VI 1136 wiederhergestellten Badeanlagen

nOrdlich vom Amphitheatrum Castrense in der

Nahe der Porta Praenestina. tfber die Reste und

die mit den Thermen in Verbindung stehende

Piscina in Villa Conti, vgl. Beschreibung d. St. Rom

die sagenbertihmte Heroine geworden.

I. Helene als Gottin in ihrer Ortlichen
Verbreitung.

1) Hauptort ihres Kultes war Therapne bei

Sparta, Hier war das Grab der H. und des

Menelaos und Tempel, Paus. IH 19, 9. Schon von

Ross 1883 entdeckt (Arch. Ztg. XII 217), wird

er seit 1909 ausgegraben, Annual British School

XV (1908/9) 108if. XVI (1910). Mykenische Mauern
20 (p. 109) und viele spatmykenische Keramik.-

Kult hatten dort H. und Menelaos, Isokr.

Hel. 63. Aeneas Gaz. Theophr. 646 Migne. He-

rodot VI 61 spricht auch von einem Heiligtum

der H. in Therapne , aber Pausanias (in 19, 9)

nennt nur einen Tempel des Menelaos, Polybios

(V 18, 3) redet vom Menelaeion, vgl. Liv. XXXIV
28 Menelai moniis.

2) Nach Pausanias (III 15, 3) hatte H. ein

Heiligtum in Sparta. Ein lakonisehes Fest'l&e-

ni 1, 569. Jordan-HiilsenTop. I 3
r
2471 und 30 ma bei Hesych. s. v. und ein Heiligtum der H.

Lanciani The ruins and exc. 400ff, [Gall.]

Helenaia mit erhaltenem anlautendem griech.

k und altetrusk. Femininendung -aia (M tiller

-

Deecke Etr. II 2 475f.) neben spaterem elinai,

elinei mit etruskisierter Femininendung und elina,

praenest. velena mit erhaltener nicht ionisch-atti-

scher und lateinischer Femininendung, einmal be-

legt bei Gerhard Etr, Spiegel I Taf. 84 (orig.

inc.); vgl. Ill S. 88: eine nackte, mit Halsband

ist erwahnt in der lakonischen Glosse (vgl. Plut.

Agesilaos 19) xdvvaftQa bei Hesych. Ob sich

diese Notizen auf Sparta oder Therapne beziehen,

ist nicht sicher zu sagen. Theokrit (XVIII 43ff.)

verwertet in dem Liede der spartanischen Jung-

frauen nach H.s Hochzeitslied einen spartanischen

Opferbrauch: sie wollen in die Rinde der mit

Lotoskranz geschmiickten , mit 01 begossenen

Platane schreiben aiftov ft, 'EXtvaq <pvzov slfu;

und Ohrgehangen, Annbandern und Kntfchelringen 40 vgl. Mannhardt Wald- und Feldkulte 22.

geschmiickte Frau in Tanzbewegung halt dem
Dionysos und der Ariadne ein Salbgefafi entgegen.

An der Identitat der Namen etr. helenaia — griech.

'EXivrj ist nicht zu zweifeln, doch scheint der

Name auf unserem Spiegel eine Bakchantin und

nicht die bekannte Helena zu bezeichnen. Belege

fur die etruskische Namensformen bei Deecke
Bezzenb. Beitr. II 1877—78, 167 ; s. o. den Art.

Helena. [Herbig.

Kaibel Herm. XXVII (1892)255. 3) Pausanias

(III 19, 10) erwahnt ein Heiligtam der H. 8ev-

dglzig in Rhodos und gibt dazu eine aitio-

logische Legende, nach der H. sich an einem

Baume erhangt habe, als sie beim Bade durch

Dienerinnen der Gattin des Tlepolenios, die ihren

Mann an H. rachen wollte, in Erinyenmasken

erschreckt wurde. Also war H. mit Baumkult
verbunden. DaB auch das Bad in der rhodlscben

Helene (Eltvfj). 1) Hemes langliches Felsen- 50 Legende von Bedeutung war, wird nahe gelegt

eiland von etwa 12 km Lange, an der Ostkuste von

Attika gelegen, Strab. IX 5, 3 p. 485 'AotsfudfOQos

8' ovv Siagid/iieizai siBQt zfjq EXivrjg eukov, oti gjio

Ooqixov {J-&XQI 2owiov MXQaxsiT.au /uangd, oxadiwv

ocov €$rjxovza to f.ir}xoq (vgl. IX 1, 22 p. 399).

Wie im Altertum ist die Insel auch jetzt nicht

bewohnt; hochstens im Sommer dient sie fiir

kurze Zeit Hirten zum Aufenthalt. Ihr moderner

Name ist Maxoov?}oi. Die Alten brachten den

Namen H. mit dem der Gattin des Menelaos zu- 60

sammen und bezogen die Homerverse II. Ill 4451,

wo die Insel Kgavdrj genannt wird. auf das Eiland

an der attischen Ktiste (so Strab. IX 1, 22 p. 399.

Schol. Horn. H. UI 445. Paus. 135,1), wahrend Pau-
sanias an anderer Stelle (ITI 22, 1) jene Worte rich-

tiger auf die Insel Kgavdij bei Gytheion deutet.

Ein anderer Name war Makris, Hermol.-Steph.
Byz. s. TSXevf}. Vgl. Eurip. Hel. 1673ff. Strab.

durch diese Notizen: 'EMvrjg Iovtqov hieB ein

heiBer Qaell bei (4) Kenchreai bei Korinth r

Paus. II 2. 3, und nach Steph. Byz. s. 'Elevri

265, 5 hieB H. eine Quelle in (5) Chios. Also

Baum- und Quellkult ist far H. gesichert. Die

Notiz Pans. VIII 23, 4, bei dem arkadischen Ka-

phyai bei Orchomenos habe eine Platane an einem

Quell Mevslaig geheiBen, fahrt zu der Vermutung,

dafi Menelaos mit ihr wesensverwandt gewesen sei.

Zwar nicht durch Knit, aber durch Sagen-

spuren ist H. ferner sicher lokalisiert an fol-

genden Orten: 6) zwischen dem arkadischen

Tegea und Argos, wo ein Gebiet am Abhang
des Parthenion sv KoQv&evat hiefi (Paus. VIII

54, 5): denn hier allein ist Korythos zu Hause,

der zu H. entweder als Sohn des Alexandras und
der Oinone und H.s Liebhaber (Parthenios 34)

oder als H.s eigener Sohn von Alexandros (Ni-

bander bei Parthenios 34, wo auch Hellanikos

zitiert ist, SchoL Horn. Od. IV 11. SchoL Lykophr.

851 Tzetz. Dictys V 5) in Beziehung gesetzt wird.

Es scheint, als ob wirklich einer dieser Autoren

oder noch ein anderer Gelehrter H. und Alexan-

dros hier lokalisiert hat, da der Schwindler Pto-

lemaios Chennos (Here her Jahrb. 1 Philol. 1

Suppl. 267ff.) in seiner xaivr\ lazoQia IV (Phot,

bibl. 190 = Westermann Mythogr. Graeci

188, 28) sagt, H. sei von Alexandros £v Ilao&s-

vlqy oqsi geraubt. 7) Im benachbarten Ajgos
ist sie durch Homers Bezeichnung 'Agystij

C
E.

anerkannt. Busolt (Griech. Gesch. 12 223)

und Beloch (Griech. Gesch. I 157) haben frei-

lich unter Cauers Zustimmung (Grundfragen

d. Homerkritik 2 233) H. wie Agamemnon ins

ihessalische Argos versetzt, aber von beiden

findet sich dort keine Spur, ebensowenig von

Menelaos. Die Hypothese ist unzulanglich be-

griindet, und auch von den vorgebrachten Grun-

den halt keiner Stich. Dagegen wird H. an das

peloponnesische Argos durch eine Reihe fester Ort-

licher Beziehungen gefesselt. So ist ihre Tochter (8)

Hermione die Eponyme dieser argivischen Stadt,

ihr Rauber Theseus ist in (9) Troizen, Hermio-

nes Nachbarstadt , zu Hause, von dort zieht er

aus nach Athen und bezeichnet seinen Weg durch

seine Taten. In Troizen wohnt auch Aithra, die

Mutter des Theseus, nach Horn. II. Ill 144 H.s

Sklavin. Ihre andere ebd. genannte Sklavin Kly-

mene weist wieder nach Hermione, wo Hades

unter dem Namen Klvmenos verehrt wurde (Lasos

von Hermione bei Athen. XV 624 E, vgl. Preller-

Robert Griech. Myth. 751, 1). So diirfte man
vielleicht auch in dem Namen ihrer Dienerin

Horn, Od. TV 123 Adreste eine Beziehung zu (10)

S iky on sehen, wo Adrestos durch Bockschore ver-

ehrt wurde, wie sonst Dionysos (Herodot. V 67),

also eine Fruchtbarkeit spendende Unterwelts-

gottheit waT. Als solche wurde Adreste wie die

UnterweltagOttin Klymene gut zu H. passen, die

sich durch ihren Baumkult in Sparta und Rhodos

als ein Wachstum spendendes Wesen erweist. Da
Rhodos von Argos aus besiedelt war (Pind. 01.

VII 19. Thuc. VII 57), so ist die Vermutung

begrundet, fur Argos auch den Kult der
C
E.

Ssvdgiztg wenigstens in Fruhzeit anzunehmen.

Eine Spur des H.-Kultes kOnnte sich verbergen

unter der Legende (Paus. II 22, 6), H. habe das

Heiligtum der Eileithyia in (11) Argos da ge-

griindet, wo sie dem Theseus die Iphigeneia ge-

boren habe.

Der Name H. haftet an einer kleinen langge-

streckten Insel weshalb sie auch MaxQig hiefi,

vor der Siidostecke von (12) Attika (Hekataios

bei Steph. Byz. s. v. Strab. IX 399. X 485 usw.),

und bezeugt so, daB H. hier einst gesessen hat,

vermutlich verehrt wurde; denn daB der Name
H. dieser Insel erst durch mythologische Spielerei

beigelegt sei, ist eine nicht begriindete und nicht

zu begrundende Hypothese.

Dafi der H. in Athen mit den Dioskuren ge-

opfert sei, erwahnt nur der Atticist Pausanias

bei Eustath. Od. I 399 p. 1425, 62 = Dionys. et

Paus. frg. coll. E. Schwab e 112, 1. Wenn Athe-

nagoras Supplicatio an Marc Aurel und Commo-

dus c. 1 behanptet, der Hier bete neben Hektor

an tijv 'EXdrr/v 'ASedctsiar ixtordftevog, SO besagt

das wohl nicht mehr, als daB sie Tochter der

Nemesis sei (Otto). Ohne Gtewfthr ist die Notiz

bei Plut. de Herod, mal. 857 B von vielen Ehren,

die H. und Menelaos bei den Agyptern genOssen.

Dagegen kOnnte man vielleicht erwagen, ob die

Geschicbte von der Irrfahrt des Menelaos mit der

wiedergewonnenen H. von Troia nach (13) Agyp-
ten (Proklos Nosten, Odyss. IV 351ff.) vielleicht

aus dem Kult der H., vielleicht auch des Menelaos

10 in Naukratis im 7. Jhdt. entstanden sein konne.

Ein Temenos der Dioskuren aus dem 6. Jhdt.

ist dort gesichert, M. Prinz Naukratis (1908) 3.

11, 37ff.

So ist H. Ortlich beschrankt auf die siidliche

und ostliche Peloponnes bis nach Arkadien hin-

ein und in der argivischen Kolonie Rhodos; ver-

einzelt steht die Insel H. vor Attika, und die

Quelle H. in Chios.

Sekundar erst von den Dioskuren auf sie iiber-

20 tragen scheint die Vorstellung, dafi H. wie diese,

denen sie als Schwester gesellt worden war, den

Schiffern als Flammchen erscheine (St. Elms-

feuer). Nach Euripid. Orest. 1637 ist es wie

das der Dioskuren ein gutes Zeichen. Das Scho-

lion fuhrt Sosibios fur das Gegenteil an, ebenso

Plin. n. h. II 101. Solin. 18, 1.

II. Helene in Verbindung mit andern
Wesen. (Sagen).

Jede Gottheit steht zunaohst meist fur sich

30 allein da. Ihre Verbindung mit andern zu ge-

nealogischem oder ehelichem Verhaltnis ist se

kundar. Wird ein Wesen Kind des Zeus ge-

nannt, so besagt das nur, daB es gOttlicher Natur

ist. Andere Vater und die Mutter sind meist

wohl derart zu erklaren, dafi sie dem betreffenden

Wesen Grtlich nahe verehrt wurden oder waren

und deshalb zu ihm in Beziehung gesetzt wurden,

naturlich alles nur an diesem einen Orte. So

konnte es kommen, dafi dieselben Wesen an ver-

40 schiedenen Orten verschiedene Verbindungen ein-

gingen. Setzten sich mehrere durch, so hielten

es die Dichter fiir ihre Aufgabe, sie irgendwie

zu vereinigen. So hat z. B. Herakles zwei Ar
ater,

Zeus und Amphitryon, Theseus viele Frauen, H.

mehrere Eltern und viele Manner.

A. Helenes Eltern und Geburt. H.

heiBt Tochter des Zeus in der Ilias und Odyssee

(s unter III. 1. und 2.). Von ihrer Mutter ver-

lautet nichts. Nur Horn. Od. XI 298 in dem

50 spat eingelegten Heroinenkatalog der Nekyia wird

Leda als Mutter des Kastor und Polydeukes ge-

nannt. Obgleich diese II. Ill 238 die leiblichen

Bruder der H. heifien, wird dort H. nicht unter

Ledas Kindern aufgefuhrt. Und nicht Zeus ist

Od. XI 298 Vater jener beiden, sondern Tyndareos:

Tyndariden heifien sie ebenso wie Dioskuren.

Ebenso erscheint H. auch als Tochter des Tyn-

daTeos z. B. bei Hesiod. frg. 93 Rz2, Stesichoros

in Schol. Eur. Or. 249, Euripid. Helena 20; He-

60 cub. 269, Hyg. fab. 78 u. 6. In Tyndareos Hans

wachst H. auf, er empfangt die Freier und gibt

sie dem Menelaos: Hesiod. frg. 93. 94 Rz*. Apol-

lod. bibl. HI 129ff. Hyg. fab. 78. Die' wider-

sprechenden Angaben zu verbinden, wurde das-

selbe Mittel wie bei Herakles angewendet in semflm

Sohnesverhaltnis zu Zeus nnd Amphitryott. Zeus

und der nicht mehr als Got* empftmdraie Tyn-

dareos sind Leda in derselben Nacht genaht: vom
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Gotte in Schwanengestalt empfangt Leda H. und
Polydeukes, yon Tyndareos Kastor: Apollod. bibl.
Ill 126, und ahnliches: vgl. Pind. Nem. X 150
mit Schol. Euripid. Helena 20. 1642. Schol. Ly-
cophr. 88.

Die Vaterschaft des Tyndareos zu H. wird
spartanische Sage sein, denn dort hat er ein
Mnema neben einem Tempel des Zens (Pans. ITT

17, 4) und sein Vater Oibalos ein Heroon (raus. Ill

15. 10). Leda dagegen scheint kaum lokalisierbar. 10
DaB Leda von Zeus in Schwanengestalt ge-

schwangert H. geboren habe, gibt zuerst Euripid.
Helena 20. Ein im Tempel der Hilaeira und
Pboibe, der Leukippiden, in Sparta aufgehangtes
mit Tanien gescrmuiektes Ei gaben die Ciceroni

als das von Leda geborene Ei aus, Paus. Ill 16, 1.

Aber auch Leda ist nieht die einzige, die als

Mutter mit H. verbunden war. Nach den Kyprien
(frg. 6 K.) ist H. Tochter der Nemesis, die tot
Zeus flieht und von ihm in Gestalt eines Fise-h.es 20
oder anderer Tiere verfolgt, schliefinch in Gans-
oder Schwanengestalt von ihm iiberwaltigt , ein

Ei gebiert, Kyprien frg. 6K. Apollod. bibl. Ill

127f. Lycophr. Alex. 88 mit Schol. Eratosthenes
Cataster. 25 (Robert 142). Hyg. Poet. Astr. II 8.

Comment, in Arat ed. Maass p. 233f. 578.

Aus diesem Ei, von einem Hirten gefunden und
der Leda ubergeben, entstammt H. , so Apollod.

bibl. Ill 127. Schol. Lycophr. 88, Auson. ep. 54,

nach anderen auch Kastor und Polydeukes : Ho- 30
rat. ars poet. 147; sat. II 1, 26. Schol. Dan.
Yerg. Aen. Ill 328 usw. Auf diese Weise sollten

die beiden Mutter der H ,, Nemesis und Leda, ver-

einigt werden. Auch Kyprien frg. 6 fuhrt daraut',

doch wird aus den Versen nicht klar, in welches

Verhaltnis Leda neben Nemesis zu diesen Kindern
gesetzt war. Sappho (frg. 56 und 112 bei Athen.
II 57 D) erzahlte, Leda habe einst ein Ei gefun-

den; vgl. Kratinos CAF I 108 Kock = Athen.
IX 373 E. Wkhtig ist die Entscheidung der 40
Frage, ob die Kyprien , die in Iphigeniens auli-

scher Opferung und der ihnen vermutungsweise
zugewiesenen Sage von H.s Wiedereroberung aus

Aphidna (s. II B 3) sicherlich attische Lokal-

sagen beniitzten, auch fur H.s Zcugung von Ne-
mesis durch den attischen Nemesiskult in Rham-
nus (Paus. I 31) beeinflufit seien. So v. Wila-
mowitz Herm. XVIII (1883) 261f. O. Ross-
bach in Roschers Myth. Lex. s. Nemesis 126
fuhrt dagegen an, daB der dortige grOfieTe, sicher 50
der Nemesis gehftrige Tempel erst von etwa 450
starame, wahrend in dem Meineren, dem 6. Jhdt.

angehorigen Tempel daneben ein Bild der The-

mis aus dein 4. Jhdt. gefunden sei (Stais in

'Eyrjp. agyaiol. 1891, 45), er also der Themis ge-

hiire. Aber wie Stais ausdriicklich bemerkt

p. 47 , kann die in der Ecke stehende Themis-
statue nicht Kultbild gewesen sein. Da nun
Pausanias nur Nemesis als Kultgottin von Rham-
nus nennt und diese Gottin auch in Smyrna 60
sicher schon im 6. Jhdt. verehrt ist (Paus. IX 35,

6), so ist Rossbachs SchluB bedenklich und die

Beziehung der Kyprien auf Rhamnus nicht un-

wahrscheinlich. Kallim. hymn. Ill 232 nennt
H. Ta/tvovaig, das Scholion erklart: Zeus habe
namlich in Rhamnus die Nemesis umarmt. Ebenso
Eratosth. Cataster. 25; Commentar. in Aratum
ed. Haass 233, 578.

Eine gam andere Genealogie der H. stand bei

Hesiod. frg. 92 Rz2 = Schol. Find. Nem. X 150:

H. sei Tochter des Okeanos und der Tethys. Das
ist eine passend fingierte Abkunft fur eine Gottin.

des Wachstums, als welche H. durch ihren Kult
an Baumen (Platane) und an Quellen charakteri-

siert ist (s. o. I 2. 3. 4. 5).

B. Helenes Manner, En tfiihrungssagen.
Urn die aus ortlicher Nachbarschaft in ver-

schiedenen Gegenden entstandenen widersprechen-

den Vorstellungen einer ehelichcn Verbindung der

H. auszugleichen , ist das beliebte Raubmotiv
angewandt wordeu.

1) Aus der Sage auszuscheiden als poetische

Erfindung ist H.s Verhaltnis zu A chill. Homer
weifi nichts davon. Nach Proklos Angabe er-

zahlten die Kyprien, dem Achill hatten bald nach

der Landung Aphrodite und Thetis die H. zu-

gefiihrt , die er zu sehen gewiinscht. Ob dieser

Zug dem Epos zuzutrauen ist, scheint mir zweifel-

haft. Im Traum laBt ihn Lycophr. 174 sie sehen,

ebenso Schol. II. LTI 140 BTwl. Erst nacb
seinem Tode wird H. seine Gattin auf der Insel

Leuke an der Istrosmiindung : so Paus. Ill 19,

11 mit Hinweis auf .den loyog der Krotoniaten

und Himeraer', Schol. Euripid. Androm. 229. Phi-

lostrat. Heroic. 211f.K

2) Nach dem Tode des Paris heiratet H. in

Ilion den Deiphobos, Sohn des Priamos: so im
kyklischen Epos ,kleine Ilias' (Proklos), Lycophr.

168 mit Schol. Schol. Euripid. Androm. 299.

Euripid. Troad. 959. Menelaos erschlagt ihn bei

der Eroberung Ilions, Horn. Od. VIII 517. Apol-

lod. bibl. Epitome V 22. Quint. Smyrn. XIII 355.

Moglich, daB Deiphobos der H. nur gesellt ist*

da sie einen Mann haben muBte; daB dies Ver-

haltnis also poetische Erfindung war. Aber mSg-

lich scheint auch, daB ein altnachbarliches Ver-

haltnis zugrunde liege, wie der Sage vom Raubfr

der H. durch Theseus. Denn Deiphobos erschcint

als amyklaischer Heros in der Heraklessage : er

entsuhnt ihn vom Morde des Iphitos (Apollod.

II 6, 2, 3. Diodor. IV 31, 2), also in unmittel-

barer Nahe von Therapne und Sparta, wo H. ver-

ehrt wurde. Sein Kampf mit Menelaos ware

dann ein Nachbarkampf, der von Lakonien nach

Troia versetzt ware wie so viele andere. Doch
das bleibt unsicher.

3) Echte Sage ist dagegen sicher H.s Raub
durch Theseus, Apollod. bibl. Ill 128. Diodor.

IV 63. Hyg. fab. 79. Paus. 141,4. Pint. Thes.

31. Lycophr. 513 mit Schol. Schol. II. Ill 144.

242. Herodot. IX 73. Orid. Her. V 127. Mit

Hiife des Peirithoos raubt er sie (bei einem Ar-

temisopfer), er bringt sie nach Aphidna in Attika.

Ihre Bruder, die Dioskuren, erobern die Stadt in

Abwesenheit des Theseus und bringen sie mit

Aithra, Theseus Mutter, die sie ihr als Sklavin

geben, nach Sparta zuriick. ^^
Homer kennt diese Sage nicht (Schol. II. Vll

352. XIII 626). Doch war sie dargestellt auf

dem Kypseloskasten mit erlauterndem Epigrammv
das sicher korrupt ist (Toepffer Beitrage 154),

wohl vom Anfang des 6. Jhdts. (Paus. V 19, 3),

und an dem amyklaischen Thron um 550 (Paus.

III 18, 15). Ich vermute mit Wentzel (Epi-

thalamion, Gtfttingen 1890, 22), daB das kyklische-

Epos Kyprien die Sage so ereahlt hatte (vgL

2829 Helene

Schol. IL m 242AD), und dafi erst dies Epos

sie mit der Menelaos-Paris-Sage verbunden hatte.

Es hatte die Dioskuren verwendet, um H. zu-

ruckbringen zu lassen, damit sie von Menelaos

geheiratet und von Paris geraubt werden kdnne;

dadurch wird auch der grotic Exkurs der Ky-

prien iiber den Tod der Dioskuren (frg. 5-7K)
verstandlich. ,

Die urspriingliche Sage kannte nicht die

Riickgewinnung der H. , sondern nur den Raub

der H. durch Theseus und die eheliche VerDin-

dung beider; wird doch fur ihre Wiedergewinnung

Theseus entfernt. Den Beweis gibt die tber-

lieferung, daB Iphigenie die Tochter der H. von

Theseus war, Paus. II 22, 6 mit Beleg aus Stesi-

choros, Euphorion (vgl. frg. 61 M.), Alexander

Aitolos, Antonin. Liber. 27 (Nikander), Schol.

Lycophr. 102 (Duris). 183.

Die Sage ist hervorgegangen aus einem nach-

barlichen Verhaltnis dieser drei Wesen, H., The-

seus, Iphigenie. Wir kOnnen sie nachweisen mi

Norden Attikas, wo Theseus fostsitzt (Toepffer

Beitrage 153ff.) und Iphigenia bei Brauron verehrt

wurde (Euripid. Iph. Taur. 1446 usw.; s. d.) und

wo H.s einstige Anwesenheit aus der Attika vor-

gelagerten Insel H. erschlossen werden darf, bezw.

auch aus der Sage von H.s Zeugung durch Zeus

und Nemesis in Rhamnus (s. I. 12 und H. A).

Aber auch in der Argolis sitzen sie zusammen:

Theseus und H. sind mit Troizen verbunden, wie

H. auch sonst zu Argos Beziehungen hat (s. o.),

und Iphigenie hatte wie in Megara ein Heroon

(Paus. I 43, 1), so in Argos wenigstens Spuren

hinterlassen , die aUerdings nicht sicher gemig

sind (Paus. I 33, 1). Einen Tempel der Aphro-

dite Nymphia zwischen Troizen und Hermione

betraehtete die Legende als Stiftimg des Theseus

nach dem Raube der H. (Paus. II 32, 7). Schol.

Apoll. Rhod. I 101 lilBt die Dioskuren H.s wegen

in Theseus' Abwesenheit gegen Troizen ziehen,

es zersttiren und Aithra rauben. Zu entscheiden

sehe ich keinc Moglichkeit. Doch ist die vor-

liegende Sagenform sicher attischen Ursprungs,

da H. nach Aphidna gebracht und dies um-

kampft wird. , r 1 , ,

4) H.s eheliches Verhaltnis zu Menelaos ist

aus ihrein gemeinsamen Kult in Therapne ver-

standlich. Nur hier ist fiir uns ihre Kultgemem-

schaft nachweisbar. Deshalb ist Sparta ihr KOmgs-

sitz in der Odyssee. In der Ilias aber ist Lake-

daimon als Sitz H s nur erwahnt III 239. 244

387. 443 und II 586 (vgl. Finsler Henn. XLI

1906, 435), wahrend H. sonst Argeerin heifit. Es

sieht also so aus, als ob auch in Argos Menelaos

mit ihr verbunden gewesen war. DaB Sparta in

der jtingeren Sage vordrang, erklart sich aus der

Dauer ihies Kultes dort.

5) Alexandros-Paris ist H.s Gatte in der

Ilias. Er hat sie dem Menelaos geraubt und kiimpft

mit ihm um sie , II. HI 328ff. DaB ein Troer

eine Spartanerin raubt, kann nicht alte echte

Sage sein. So ist es entweder poetische Erfin-

dung, wie Niese (Entwickelung d. Homer. Poe-

sie) und andere meinen, oder sie ist wtrkbebe

Sage, aber vom Ort ihrer Eatstehung nach Troia

ubertragen. Ihre Heimat kann nur da sein, wo

alle drei, H , Menelaos und Alexandras, beisamroen

nachweisbar sind. Diiekt ist das nirgends mOg-

Uch Aber vielleicht kfinnte man aus dem Kult

der 'Alexandra (s. d.) in Amyklai, der Nachbax-

atadt von Sparta und Therapne, auch auf die

einsture Existenz des Alexandres dort schlierjen.

Einen auderen Weg weist die vielleicht schon

von Hellanikos (Parthenios 34), sicher von M-

SndCT (ebd.) in Schol. Od. IV 11 , von Schol.

Lycophr. 851 Tzetz. Dictys V gegebene Notiz,

daB H. dem AlexandTos emen Sohn Korythos

10 geboren habe, den Eponymen der KoQvdeTs im

Partheniongebirge zwischen Tegea und Argos.

Freilich urird nicht dieser Ort angegeben (nur

Ptolemaios Chennos IV (Westermann Mythogr.

Gr. 188, 28) behauptet, Paris habe H. h Hag-

tisviy geraubt), aber der Name Korythos hat

nur diese eine ortliche Beziehung, und H. heiBt

in der Hias Argeerin, auch Menelaos sitzt im be-

nachbarten arkadischen Kaphyai test (Paus. VIII

23, 3). Bedenkt man , daB Telephos , in dessen

20 Sage Korythos auch eine Rolle spielt, nur bei

Tegea und in der kleinasiatischen Teuthrania

siidlich der Troas sefihaft ist, und daB ebenso

Aineias und Anchises in derselben Gegend des ost-

lichen Arkadiens und in der Troas sitzen, so er-

scheint die Vermutung nicht als unmOglich, daB

die Sage von H., Alexandros (Korythos) und Me-

nelaos auf der Grenze von Arkadien und Argos

entstanden und nach dem nordlichen Kleinasien

ubertragen sein kOnne. H.s Entfuhrung aus Ar-

30 gos (Verg. Aen. I 651. Luc, Charidem. 17) stammt

aus Horn. II. VII 363.
.

6) Korythos, der Eponyrne des Koqv&eTs im

Fartheniongebirse und Tegea, wurde zu H. als

ihr Liebhaber oder als ihr Sohn in Beziehung

gesetzt. Im ersten Verhaltnis erscheint er als

Sohn des Alexandros und der Oinone; er kommt

als Heifer nach Ilion, verliebt sich in H. ,
die

ihn freundlich aufnimmt, und wird vom eigenen

Vater aus Eifersucht erschlagen, so Parthenios 34

40 mit dem Scholion (vgl. Herm. XXXVIII [1903]

608ff.) ImoQEt'EXXavixog Tqohx&v . . xai KeydXov

6 reQyi&tos, von denen letzterer wohl diese tra-

gische Geschichte gab. Ebenso Konon 23, der

angibt, Oinone habe ihren schonen Sohn gesandt,

um der H. LTnbeil zu bereiten. Es ist dies eine

wohl hellenistische Ausdichtung einer alten Orts-

sage, vgl. unter I 6 und II 5.

C. Kinder der Helene. Nach Horn. Od.

IV 12 hat H. nur ein Kind geboren, und zwar

50 dem Menelaos die Hermione. Auch Horn. II. Ill

175 erwahnt, H. habe, von Paris entfiihrt, erne

Tochter zuruckgelassen. Schol. Od. IV 11 no-

tiert: oi bt vswxr.Qot hatten ihr mehrere Kinder

gegebeu, auch einen Sohn Nikostratos von Mene-

laos: so Hesiod. frg. 99 Rz. 2 = Schol. Soph. El.

539. Schol. 11. HI 175 DB notiert aus Porphynos

'Ouriptxa ;Vrriuaza als Zeugen fiir Nikostratos

Kinaithon und fugt bei: ,die Lakedaimonier ehren

zwei Sohne der H., Nikostratos und Aithiolas'

60 (die beide auch Schol. Lycophr. 851 Tzetz. nennt),

ferner zitiert es Diaithos [nach Schwartz und

Cohn = Areithos (s. d.)] als Zeugen dafiir daB

H. dem Menelaos den MoTaphios (?) geboren habe,

von dem das Geschlecht der Moraphier bei den

Persern heiBe. — Dem Theseus soil H- die Iphi-

genaa geboren haben : Stesichoros. Aleiander Aito-

hw, Euphorion bei Pans. II 22, 7. Schol. Ly-

cophr. 513 und 851 Tzetz. — Hit Alexandros hat
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H. nach Nikander bei Parthenios 34 den Kory-
thoa gezeugt, nach Schol. Lycophr. 851 Tzetzes
Bovvixog, Koqv&os, "Ayavog, 'ISaios, die "bei Dic-
tys V 5 als Bunonius Corythus Idaeos erscheinen,
ebenso bei Malal. V p. 140 (aber Bovvtuog) und
Cedren. 130.

Von diesen Namen sind sagenhaft : Hemrione,
die Eponyme der argivischen Stadt, Korythos, der
Eponym der Koqv&sis im Partheniongebirge zwi-

in der Ilias erwahnt wird, erweckt das Gedicht
doch die Vorstellung, dafi um aie sich der gauze
Krieg drehe, vgl. z. B. I 159. II 177. VTI 350ff.
XXII 114ff. Durch ihren Itaub ist in der Ilias
die Teilnahme aller Aehaierhelden am Kriegemoti-
Tiert. Diese Motivierung tritt im Yerlauf der Hand-
lung mehr und mebr zurflck, ohne jedoch ganz
zu verschwinden (z. B. XXII 114). Die einzelnen
Heldenkampfe werden das Ursprfingliche sein und

schen Argos und Tegea, Iphigeneia, die in Nord- 10 das H.-Motiv wird erst nachtraglich ihnen zuge-
attika, Megara, Argos nachweisbare GOttin. Poe-
tische Erfindungen sind sieber Nikostratos, Bu-
nikos (Bunomos), Idaios, audi wohl Aithiolas.

III. Helene in der Dichtung.
Sind die Liebesverhaltnisse der H. unter II.

2 und 3 vereinzelt geblieben nnd erst spat nnd
locker angefugt, so hat die Vereinigung der Sagen
unter 4 und 5 durch Homer unvergleichlichen
Eubm erlangt.

braclit sein, um sie zusammenzuhalten,

2) Odyssee. Auch sie kennt H. als Argi-
verin IV 121. 184. 296. 305, XV 100. 104. XXIII
218 usw. und als Zeustochter IV 184. 219. XXIH
218. Aber ihr Konigssitz ist bier, abgesehen von
III 251. 260—311, wo man zweifelhaft sein kann,
ob Menelaos nicht in Argos gedacM sei, durch-
aus Sparta (IV), wo Telemacb sie in Menelaos'
Hause sieht. Menelaos hat sie sich zurucker-

1) Ilias. fiber H.s Entfuhrung gibt die20obert, nacbdem er bei der Eroberung von Ilios
spate Teichoskopie Andeutungen , die auf schon
ausgebildete Sage schliefien lassen. H. folgte

dem Alexandres unter Aphrodites Leitung III
400ff„ verlietf Menelaos und Tocbter III I74f.,

ihre Bruder sind Kastor und Polydeukes HI 237.
Auf der .felsigen* Insel (Kgavdij) genoB Alexan-
dres zum erstenmal die entftihrte H. Auch sonst

gibt das HE. Buch am meisten fiber H. Sie zu-

ruckzufordern kamen Menelaos und Odysseus ver-

den Deiphobos erschlagen hatte, Horn. Od. VIII
517, ihren letzten troischen Gatten (vgl. Horn. Od.
IV 277). In Ilios hatte sie den Odysseus, der
als Bettler verkleidet zum Kundschaften einge-

drungen war, erkamit und gepflegt IV 240ff.,

die Helden im holzernen Pferde hatte sie ver-

sucbt, indem sic die Stimmen ihrer Frauen nach-
ahmte und sie bei Namen rief (Od. IV 275ft.).

Auf der Euckfahrt von Ilios war H. mit Mene-
geblich nach Ilios als Gesandte III 206ff. , vgl. 30 laos nach Agypten verschlagen und dort zu Po-tt i^ tt™ „:. ..„;. i! itei.-i.„ c-x.*^ Tybog ^ Theben (Hom> Qd jy 126) Und ZU Po-

lydamna, der Gattin des Thon gekommen.
3) Kyklos undHesiod. Gibt die Ilias die

Grundziige der H.-Sage, so wurden diese in den
kyklisehen Epen weiter entwickelt teils durch
Weiterdichtung, teils durch Einbeziehung neuer
H.-Sag^n. So ist die Sage von H. und Theseus
(s. o. II 3) Ton den Kyprien, wie es scheint,

aufgenommen worden. die von H. und Deiphobos

XI 140. Um sie und die entmhrten Schafze
kampfen unter feierlichen Eiden Alesandros und
Menelaos III 20ff. H. wird von Iris auf den Tor-
turm zu Priamos und den Greisen gerufen, den
Kampf zu sehen III 120fl\, und nach der Ret-
tung des iiberwundenen, aber durch Aphrodite
in sein Haus entruckten Alexandros wird sie von
der Gottin diesem trotz ihres Widerstrebens zu-

gefiihrt III 383ff. Vereinzelt und wohl nur ex-

temporiert, um die Pracht des von Hekabe der 40 (s. o. II 2( war in der ,kleinen Ilias' = Jliu-
Athena Ilias geweihten Kleides zu malen, ist die persis* erzahlt (Proklos). Die ,Nosten' (Proklos)
Notiz VI 290, Alexandros sei mit H. nach ihrer " "

n
' *' "

' " "* ~"

Entfuhrung nach Sidon gekommen und habe von
dort sidonische Weiber nach Troia gebracht. Wenn
Apollodor bibl. Epit. 3. 4 und Proklos unter
Kyprien (s. jedoch Herodot. II 117) sagen, Hera
habe sie dahin verschlagen , so ist das eine poe-
tische oder gelebrte Deutung dieser Stelle, eben-

so wohl auch die andere Version bei Apollod.

und wohl nach ihnen Horn. Od. IV 351ff. er-

zahlten von der Irrfahrt des Menelaos mit der
wiedergewonnenen H. nach Agypten, die vielleicht

erst auf Grand eines H.-Kultes in dem sicher

seit Mitte des 7. Jhdts. besiedelten Naukratds
entstanden sein konnte (s. o. I nr. 13).

Die poetische Ausgestaltung der H.-Sage ge-

schah auf vielerlei Art. Die Odyssee (a. o. IH 2)
Epit. 3. 4, Alexandros babe sich absichtlieh, um 50 gibt Beispiele daftir. Auch aus den kyklisehen Epen
einer eventuellen Verfolgung zu entgehen, langere
Zeit in Kypros und Phoinikien aufgehalten. —
Das Gedicht von Hektors Abschied (VI 313—VII
7) stellt H. und Paris dem so ganz anders ge-

arteten Paare Hektor und Andromache mit feiner

Eunst gegenuber: Abhdlg. Sachs. Ges. d. Wiss.
XXVn (1909) 413ff. Horn. II. XXIV 760 singt
auch H. dem Hektor die Totenklage, deren Ge-
danken sich an VI 378ff. anzulehnen scheinen.

direkt haben wir Belege. Ihre Entfuhrung durch
Alexandros (Proklos, Kyprien) und ihre Wieder-
gewinnung durch Menelaos (Proklos, Iliupersis

und .kleine Ilias' frg. 16 = Schol. Aristoph. Ly-
sistr. 155, wo auch Ibykos und Euripides (An-
drom. 628) daftir zitiert werden, Quint. Smyrn.
XIII 388) reizten dazu besonders : vor dem Lieb-
reiz der H. entfiel dem Menelaos das rachende
Schwert. Die in der Ilias doch recht lockere

XXIV 765 erwahnt H., es sei das 20. Jahr, seit 60 und nur leise angedeutete Motivierung der Teil-
sie ihre Heimat verlassen habe.

Als Tocbter des Zeus erscheint H. nur HI
199. 418. 426. Xur III 239. 244. 387. 443 und
II 586 wurden H. und Menelaos in Lakedaimon
gedacht, sonst heiBfc sie in der Hias Argiverin,
z. B. VI 323. 343. 360. IV 19. VII 350. XXTV
761 usw. und VII 363 sagt Paris sogar, er habe
sie aus Argos entfuhrt. Obgleich H. nicht haufig

nahme aller Aehaierhelden am Kriege gegen Troia
wurde verbessert durch die hubsche Erfindung,
H.s Vater Tyndareos habe auf Odysseus Eat H.s
Ereier schwOren lassen, daB sie alle dem zu er-

wahlenden Gatten gegen jeden Entfuhrer der H.
beisteben wurden : und alle Helden, aufier Achill,

waren ihre Freier gewesen. Ihren Katalog hat ein

Papyrus (Berlin. Klassiker-Texte VIS. 28flF.)
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aus Hesiods Katalogen (= frg. 94 Bz. 2) erhalten,

«ln Stftck» das die ,Pei6istratisch& Interpolation4

II, H 557 voraussetzt, ialso nicht alter als Ende
des 6. Jhdts. ist. Ich vermute, dafl der Dichter

der T
Kyprien' den Preiereid erfunden oder w^enig-

stens zuerst als Mittel, die Massen zusammen-
zuhalten, im groBen Zusammenhange verwendet

hat. Der Preiereid ist seitdem allbekannt : Schol.

II. II 339 ^ tazogia naga ^SVjjot/ogo), Euripid.

halt, der ihm H. und die Schfttze abnimmt, um
sie dem rechtmaBigen Besitzer aufzubewahren.

Euripides hat die Version des Stesichoros und
ihre bei Herodot vorHegende Variation seiner

412 aufgefuhrten Tragedie H. zugrunde gelegt,

die seiner Taurischen Iphigenie sehr ahnUeh ent-

worfen ist : H. von Hermes nach Agypten zum
weisen Proteus entriickt, wird nach dessen Tode
von seinem wilden Sohn Theoklymenos begehrt;

Iphig. Aul. 58, Isocr. X 40 usw. Listen der 10 Menelaos nach der Eroberung Ilions mit H.s
TT "—-— m - :

"

1 - v— ---1-— ^ -u-: *„.n.j ttt Eidolon nach Agypten verschlagen, trifft mit der

echten H. zusammen, erkennt sie, das Eidolon

versehwindet, mit Hilfe Theonoes, der heiligen

Schwester des Theoklymenos, versuchen sie die

Flucht, werden zuruckgebracht, dann durch die

Dioskuren errettet. Vgl. Lycophr. 820 mit Schol.

Apoll. bibl. Epit. VI 30, Western! ann Mythogr.

Gr. 383, 35, Dio Pr. XI 40f, LXXX 4. Philo-

strat. Heroic. 693 und Apollon. Tyan. 154. Dazu

H.-Preier zum Teil abweichend bei Apollod. Ill

129ff., Hyg. fab. 81. Euripid. Helena 9"9 nennt

auch Achill als H.-Preier. !Nach Proklos haben
die Kyprien auch schon Achilles und H. als die

Hauptpersonen der Dichtung zusammengefuhrt.

H.s Schicksale in Ilion nach Paris Tod inte-

ressierten bald, Ob ihre Verbindung mit Dei-

phobos im Kyklos schon benutzt ist, um den

Helenos, seinen Nebenbuhler, aus Hion zu ent-

fernen und zum Verrater zu machen (Apoll. bibl. 20 M. Mayer De Euripid. mythopoeia, Berl. Diss,

Epit. V 9. Konon 34), ist nicht klar. Nach Pro-

klos hat aber die ,kleine Bias' erzahlt, dafi Odys-

seus als Spaher in Ilion eingedrungen, von H.
erkannt, mit ihr uber die Einnahme verhandelt

habe (vgl. Horn. Od. IV 240. Euripid. Hecub. 239).

4) Helene in spaterer Literatur. Die

folgende Dichtung hat die vom Epos erfundenen

Zuge meist nur erweitert und hier und da in

modernerem Sinne umgestaltet. Doch eine wich-

1883, 8. Seeliger Uberlieferung griech. Helden-

sag. bei Stesichoros, Meissen Progr. 1886, 4;

Phil. Anz. 1886, 601. Preuss De Euripidis

Helena, Leipz. Diss. 1911.

Bei Vergil Aen. VI 511 gibt H. den Achaiern

das Eeuerzeichen zur Eroberung und verrat 525

den Deiphobos. H. flieht bei der Zerstorung in

den Tempel der Aphrodite und verhandelt dort

mit Menelaos: Schol. Euripid. Andromache 631

tige Neuerung fubrte Stesichoros ein. In der 30 (Ibykos), vgl. Schol. Arist. Vesp. 714 und die

sog. jiaZtvtpSia (als deren Veranlassung schon

Platon Phaedr. 243 A die Blendung des Dichters

durch H. kennt, die uber Stesichoros Schmab-
gedicht auf sie [frg. 26ff. B.] empfirt war; vgl.

Konon 18. Paus. in 19, 13. Schol. Plat. 243 A.

Schol. Horaz carm. I 161) hat er erzahlt, nicht H.

selbst sei nach Troia gekommen, sondern nur

ihr eiSoiXwf und um dies hatten Ac*haier und
Troer zehn Jahre gekampft, wahrend sie selbst

Tabula Hiaca (Jahn-Michaelis Griech. Bilder-

chroniken Taf. II). H. sollte gesteinigt werden

nach Stesichoros Schol. Eurip. Orest 1274; von

ihrer MiBhandluug durch Menelaos Eurip. Troad.

880 ; Helena 116.

Inzwischen war H., wie so viele andere mytho-

logische Stoffe, von den Sophisten fur dialek-

tische tJbungen verwendet werden. Sie eignete

sich vortrefflich als Beispiel dafiir, daB ein ob-

rein bewahrt blieb, frg. 32 B. Nach Herodot. II 40 jektives Urteil nicht nitiglich sei, sondern daB, je

115 ist H. nach Agypten entriickt, ebenso bei

Euripides H. DaB Stesichoros schon so gedichtet

habe, ist unbeweisbar. Da aber der troische Krieg

und des Menelaos Teilnahme an ihm fiir Stesi-

choros unverrtickbare Tatsachen waren, muB doch

auch in seiner 7takivo>dla H. irgendwie dem Ge-

sichtskreise des Menelaos entriickt worden sein.

Durch diese Erfindung sollte wohl der Wider-

spruch zwischen der durch Sage und Dichtung ent-

nach dem Standpunkt des Beschauers, sie so gut

weiB wie schwarz erscheinen kOnne. Der matvog

'Ettvris steht parallel zum maivog Bovolqibog,

KvxIgmoi; usw., es gait xov qztto loyov xgehvoi

tioisTv. Schon in der Hekabe etwa von 425 und

den Troerinnen von 415 hat Euripides von sol-

chen dialektisehen Interessen beeinfluBt die Fisrur

der H. dargestellt. Das erhaltene eyttm/ztov
r
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vqe von Gorgiaa, liber dessen Echtbeit lange ge-

standenen Vorstellung vom Leichtsinn der H. und 50 stritten ist, steht vielleicht mit Euripides H. in

ihrer Vielmannerei ausgeglichen werden mit der an

ihren Kultorten gebliebenen gOttlichen Verehrung.

Dazu ist das schon der Hias bekannte Kunst-

mitfcel verwendet worden, die Person durch einen

Gott zu entriicken und durch ein eidcolov zu er-

setzen, das die Menschen dann fur wirklich halten:

so entriicken Aphrodite und Apollon II. V 343f.

den Aineias auf die Burg und Apollon ersetzt ihn

TI. V 449 durch ein ei&oiXov* Mit dieser Ein-

Zusammenhang (Preuss Lpz. Diss. 1911). Iso-

krates mit seiner 'EXivrf schlieBt sich an. Die

Analyse dieser Schriften und Dichtungen er-

gibt"fur die Kenntnis der H.-Sage nichts, ehen-

sowenig lohnt es, den Versuch zu machen, alle

Stellen tiber H. zu sammeln. Sie war nnd blieb

ein beliebter Tragodienstoff. Eine TragOdie H.

hat Theodektes geschrieben, auch von Sophokles

wird einmal dieser Titel frg. 663 zitiert, Offer

sicht (jetzt auch ausgesprochen von F. L i 1 1 g e GO 'Ekhvr\t; d^airtjais, auch ein Satyrspiel^^ Y&-

G.-Prg. Bremen 1911 nr. 1035 S. 50) fallen die fios hat er geschrieben, anch in attomAfxaamt

wunderlichen Deutungen auf H. als MondgOttin,

die man nicht zum wenigsten auf diese Sage baute.

Herodotos (II 112—115) hat die Stesichorische

Fabel (selbst oder nach sopbistischer Vorlage^

rationalistisch-nioralisch umgestaltet, deiart, dap

Paris mit H. nach Agypten verschlagen to*»
dieser dort eine Lektion vom KOnig Prfftwue er*

bat H. vielleicht eine Bolle gespielt Der &-
nikcr Diogenes sebrieb aneb eine ,Trag0di«* H.

Ancb die Komodie,' beaandera die mittlftre, bat,

wie viele Mythen, aneb den a* H. parodiert, s.

Koek Com. Attic V*&, i«*«* I» &* Kaiser-

wit gab H. Stoff sa mimtadwft Tinwn; Lacian.

desalUt.40.
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Einige Einzelheiten spaterer poetischer Um-
gestaltung der H.-Sage seien erwahnt. Zeugung

:

Zeus als Schwan lafit sich von Aphrodite in Adler-

gcstalt verfolgen, um in Nemesis' SchoB zu fliehen,

Hyg. Poet. Astr. II 8. Nach Neokles von Kroton

(Athen. II 57 F) war das Ei, aus dem H. stammt,

vom Monde gefallen, nach Plutarch symp. 637 B
vom Himmel, wofur er ,Dichter' zitiert.

Ablosung der Jungfrauenopfer ist wie an Iphi-

lemais in Oberagypten 43ff.). Da das Alexander-

priestertum sonst, soviel wir bisher wissen, stete

von Mannern bekleidet worden ist (Otto Prie-

ster u. Tempel im hellen. Agypten I 138. 175ff_

II 322ff.), so ist diese Ausnahme sehr beraer-

kenswert, und zwar um so mehr, als damals ancb
in Ptolemais das sonst von Mannern versehene-

eponyme Priestertum des Konigs Philometor und
der Kleopatra I., d. h. das andere fur den Kult der

genie so auch an H. gekniipft: Plutarch Par all. 10 lebenden Herrseher bestimmte Priestertum (180/79-

314 C.

Ein reizvolles Epithalamion H.s hat Theokrit

18 gedichtet mit Benutzung von Sappho und

Alkman und im AnschluB an lakonischen Knit:

Kaibel Herm. XXVII 255. Diels Herm. XXXI
369. Jurenka Philol. LVI 405.

Paris raubt HM als sie am Ufer opfert, Ly-

cophr. 106. Steph. Byz. 554, 6 Zaixvlia jzohg

KaQtag, MotvXov xtio/na tov zrjv 'Elevrjv xal TlaQiy

VJtoSs^afisvov.

IV. Helene in der bildenden Kunst
zu verfolgen, ergibt weder fur ihre Sage noch

fur die Kunstgcschichte etwas Rechtes. Vgl.

Schneider Bildwcrke des troischen Sagenkr.

(1886). Die altere Kunst hat dargestellt

1) H.s Riickfuhrung und Aithras MiBhand-

lung durch H. : Kypseloskasten Paus. V 19, 8

;

2) besonders haufig die Entfiihrung H.s in einem

Typus , der sowohl auf Theseus und Peirithoos

(so am amyklaischen Thron, Paus. Ill 18, 15; 30

durch die Inschriften KOPONH midHEAENH
merkwiirdig die Miinchener Amphora bei Furt-
wiingler-Reichhold Taf. 33) wie auf Paris

und Aineias paBte: auf sf. Vascn von Robert
Bild und Lied 56 gedeutet; vgl. Schneider 108.

Besonders schOn und reich auf dem Skyphos des

Hieron in Berlin, Wien. Yorlegebl. Serie A. 5

= Arch. Ztg. 1882, 1 und des Makron Serie C. 1

= Baumeister Denkmaler Abb. 709 = Furt-
wangler-Reichhold Taf. 85;

3) H.s Wiedergewinnung durch Menelaos, der

sie meist mit dem Schwert bedroht : am Kypselos-

kasten, Paus. V 18, 3, Darstellungen bei Schnei-

der 182, 1, der auch die spartanische Basis (Over-

beck Plastik I 6) so erklart Oder dem Mene-

laos entfallt das Schwert beim Anblick der H.

auf der schOnen attischen Vase Museo Gregorian

o

II 5, 2 a = Baumeister Denkm. Abb. 798. Als

Gegenstiick zur Entfiihrung auf dem Skyphos des

v. Chr. sind nach P. Amh. n 42 die foot ^t-

ZofirjTogss bereits im Alexanderkult vertreten ge-

wesen, wahrend sie freilich in den demotischerr

Urkunden von 179/8 v. Chr. nicht erwahnt wer-

den), von einer Frau verwaltet worden ist (Plau-

mann a. a. O. 45). Sollten etwa irgend welche

uns noch unbekannte politische oder religiose

(dies letztere mir am wahrscheinlichsten) Griinde

— es handelt sich um die Zeit der Vormundschaft

20 der ersten Kleopatra — fur diese eigenartige

Neuerang mafigebend gewesen sein?

5) Helene, Tochter des Helenos, Kanephorc der

Arsinoe Philadelphos in Alexandrien, im J. 204/3

v. Chr. (Spiegelberg Dem. P. Cairo 30660.

30700. Auch in dem P. Leid. 373, publ. Rev.

egypt. I 128, 1 durftc dieser Name wohl zu lesen

sein und nicht Eirene, Tochter des Kleon; so

noch Otto Priest u. Tempel im hellen. Agypt I

189).

6) Helene, Tochter des adiabenischen Konigs

Izates (Joseph, bell. Iud. V 147) und Gemahlin

und Schwester des Konigs Monobazos Bazaios

von Adiabene (Joseph, ant. Iud. XX 17ff.), ge-

boren etwa im letzten Viertel des 1. Jhdts. v. Chr.

Aus ihrem Namen oder gar aus der Geschwister-

heirat auf griechischen (Jrsprung zu schlieBen,.

wie Gratz Gesch. d. Juden III' 403f. es tut,

ist unbegriindct Schon zu Lebzeiten ihres Mannea

ist sie durch einen an ihrem Hofe sich aufhal-

40 tenden Juden fur die jiidlsche Religion gewonnen

worden (Joseph, ant. Iud. XX 35); der offizielle

Tibertritt scheint freilich erst zugleich mit ihrem

Sonne Izates erfolgt zu sein, als dieser seinem

Vater in der Herrschai't nachgefolgt war, etwa

zweite Halfte der 30er Jahre n. Chr. (Joseph.

ant. Iud. XX 17. 38ff.). H, hat iibrigens durch

ihr kluges Verhalten, das freilich von Josephus

wie uberhaupt der ganze adiabenische Fursten-

hof stark idealisiert wird, viel zu der ruhig ver-

hauptsachlich

4) Werbung des Paris um H. : bei Gerhard
Etrask. Spiegel IV 377, damit zu vergleichen

ist das Relief Museo Burbonico III 45 = Bau-
meister Abb. 708;

5) Paris und H. auf der Hydria mit Gold-

schmuck aus Kertsch um 330 nach wahrschein-

licher Deutung Furtwangler-Reichhold Taf.

79, 1.

6) Die Sage vom Ei, aus dem H. geboren wurde,

ist dargestellt auf einer Gruppe von attischen

Vasen, die zuletzt Kekule S.-Ber. Akad. Berl.

1908, 691fT. besprochen hat, [Bethe.]

4) Helene (?Hlna), Tochter des Gs[. . .],

liat im J. 179/8 v.*Chr. das Amt des Aleiander-

priestera in Alexandrien versehen (Spiegelberg
Dem. P. Cairo 30968 und dazu Plaumann Pto-

42 oder 43 n. Chr.) hat H. ihren Wohnsiiz in

das Heimatland ihrer neuen Religion verlegtj

Sehnsucht nach Jerusalem und dem Tempel, aber

wohl auch der EntschluB des Izates, in Jeru-

salem funf seiner Sohne erziehen zu lassen, mOgen

dies veranlafit haben (Joseph, ant. Iud. XX 49f.

71). Sie hat sich in Jerusalem einen Palast

60inmitten der Akra erbaut (Joseph, bell. Iud. V
253. VI 355) und hat sich hier oder in Lydda,

einem Hauptsitze rabbinischer Gelehrsamkeit (To-

sephta Sukka c 1), bis zum Tode des Izates,

etwa bis gegen Ende der 50er Jahre aafgehalten.

Wahrend der groiien Hungersnot in JudSa in der

Mitte der 40er Jahre hat sich H. als Volkswoht-

taterin durch Aufkaufen von Getreide in Agypten

und Feigen in Zypern erwiesen (Joseph, ant
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Iud. XX 51f. 101. Hieron. Epist. 108, 9, 2. Oros.

VII 6, 12), sie hat dem Tempel reiche Geschenke

gemacht (Mischna Joma III 10), und im Talmud

und Midraseh wird die kfinigliche Proselytin so-

gar in fast legendarer Weise erwahnt; ein Na-

siraatsgelubde dfirfte sie allerdings wohl jeden-

falls abgelegt haben (Mischna, Nasir III 6). Bei

der Kunde vom Tode des Izates ist sie noch ein-

mal in die Heimat zuruckgekehrt, doch bald nach

ihrer Riickkehr, also wohl um 60 n. Chr., ge-

storben (Joseph, ant. Iud. XX 94). Beigesetzt

wurde sie bei Jerusalem in einem besonders prach-

tigen Mausoleum, das sie sich noch bei Lebzeiten

erbaut hatte, und das noch bis ins 4. Jhdt. auch

Tiber Judaa hinaus Bewnnderung erregt hat (Jo-

seph, ant. Iud. XX 95; bell. Iud. V 55. 119.

147. Paus. VLTI 16, 5. Euseb. hist. eccl. II 12,

3. Hieron. epist. 108, 9). Erhalten ist es an-

scheinend in den heutigen sog. Konigsgrabern.

Hamburger Real-Enc f. Bibel u, Talmud II. Abt.

373f. Gratz a. a. O. Ill 5 403ff. 786f¥. Sehurer
Gesch. d. jtid. Volk. Ill-* 169ff. [Walter Otto.]

7) Tochter des Timon aus Agypten soil nach

Ptolemaios Hephaistion bei Photios Bibl. p. 482

zu Alexanders Zeit gelebt und die Schlacht bei

Issos gemalt haben; das Bild sei unter Ve-

spasian auf das Forum pacis versetzt worden. Will

man die in einer Aufzahlung beruhmter Helenen

gemachte Angabe eines gewerbsmaSigen Schwind-

lers glauben, so darf man doch keinesfalls das

pompeianische Mosaikbild der Alexanderscblacht

auf dies Gemalde zirriickfuhren. Das Mosaikbild

ist ein Meisterwerk von grflBter Kraft und Tiefe.

Kunstleistungen von dieser Hohe werden von

Frauen nur auf den ihrer Natur gemafien Gebieten

und auch dort vorwiegend im Reproduktiven

erreicht: in den Stimmungskiinsten der Lyrik und

der Musik, und in der Schauspielkunst, die die

Waffe des Schwacheren ist. Fiir die Zuweisung

des Bildes an H. sind Welcker Kl. Schr.III 471,

und noch entschiedener O verb e ck Pompei2 II 228

eingetreten. Letzterer setzt das spatestens im

2. Jhdt. v. Chr. entstandene Mosaikbild deshalb

in die Zeit des Vespasian. Brunn Gesch. d.

griech. Kunstler II 261 gibt die Moglichkeit zu,

Klein Gesch. d. griech. Kunst III 25 implicite

ebenfalls. Sonst neigen die Neueren zu mehr

oder minder entschiedner Ablehnung : M i ch a e 1 i s-

Springer Handbuch d. Knnstgesch. I*> 348.

Winter Das Alexandermosaik 8, 8. G. Korte

Rom. Mitt XXn 15, 1. Koepp Preussische

Jahrb. 1909, 513. [Pfuhl.]

'EMvsut hieB ein der Helene in Lakedaimo-

nien gefeiertes Fest (Hesych. s. v.). Es wird

sich darauf beziehen, was Hesych. s. xdwadoa

von der festlichen Wagenfahrt spartanischer Jung-

frauen nacli dem Heiligtum der Helene berichtet,

vielleicht auch was wir bei Isokr. eyy.coft. 'EHv.

63 uber Opfer lesen, die sie und Menelaos zu-

sammen in Therapne empfingen . wo beide gott-

liche Verehrung genossen. S. auch Paus. Ill 15,

3. Wide Lakon. Kulte 340ff. Nilss on Griech.

Feste426. Schoemann-Lipsius Griech. Altert.

n 560. [Stengel.]
c
EXsvrj$ XovtqAv hieB nach Paus. II 2, 3 erne

starke salzige Quelle Kenchreai gegenuber, wo

sie noch heute etwas nordwestlich von dem Vor-

gebirge, das die Bucht im Suden abschliefit, aos

dem Schuttkegel am Fu6 der Oneia einige Meter

iiber dem Meere hervorflieBt. Wahrend sie sich

zu Pausanias
1

Zeiten unmittelbar in die See er-

gofi, treibt sie jetzt eine Miihle und wird dann

bis an den Ansatz des Vorgebirges geleitet. Die

Temperatur bestimmte Fiedler auf 12° R. ; Pau-

sanias' Worte lassen vermuten, da8 sie im Alter-

tum hoher war (v8an Ofxotov dg^o^svep feotiai-

vBa&cu). Leake Morea III 325. Dodwell Tour

10 II 295. Fiedler Reise durch alle Teile Grie-

chenlands I 245f. Philippson Peloponnes 33f.

Frazer Paus. Lit 18 mit weiterer Literatur.

Hitzig-Bliimner Paus. I 2, 492. [BoTte/|

'EXiviov {inula, Alant), Pflanzenname zweifel-

hafter Ableitung und Bedeutung. Nach Nikand.

ther. 309ff. ist "das Kraut aus den Tranen er-

wachsen, welche Helene iiber den von einer Gift

schlange getoteten Steuermann des Menelaos ver-

go6, vgl. Plin. n. h. XXI 159. Murr Die Pflan-

20 zenwelt in der griechischen Mythologio 214 (nach

Aelian. hist. an. IX 21 pflanzte die ausgesetzte

Helene die von der Fran des Agypterkonigs ihr

gegebene Pflanze auf Pharos an als Mittel gegen

die dort haufigen Schlangen). Prellwitz (Ety-

mol. Worterb. d. gr. Sprache 137, 2) deutet fra-

gend auf i?Jvrj (Pollux) = geflochtener Korb hin r

was wohl etwas zu botanisch gedacht ist. Er-

wahnt wird der Name zuerst Hippocr. nat mul. VII

358 L., die Pilanze beschrieben von Theophrastos,

30 der hist. pi. VI 1, 1 sie unter den oteyavtouxa

(Zierpilanzen) erwahnt, welche einen niedrigen

Holzstengel haben und deshalb als strauchig

((pQvyavixd, (pgvyavcbSzg II 1, 3) bezeichnet wer-

den. Sie wiichst anb zov ai^axog und gehOrt

nebst sgnvMog und otovppotov , mit denen es

auch den Wohlgeruch teilt (VI 6, 2), zu den

aula t-vXwdt), doch sind an diesen Pflanzen ge-

rade die Blumen am wenigsten wohlriechend

(caus. pi. VI 11,3), die wildwachsenden scharfer

40 als die zahmen (caus. pi. VI 20, 1). Die Be-

hauptung, Quendel, i., Sisymbrion und Minze

hatten gar keine Frucht und gingen deshalb

nicht auf, wenn man sie getrocknet und ver-

rieben aussat, erklart er fur falsch, da die wild-

wachsenden Formen das Gegenteil erweisen (hist.

pi_ vi 7, 1—2). Die gleichen Pflanzen haben

auch obernachlicbe, vielfaserige und verflochtene

Wurzeln, die alle holzig sind (hist. pi. VI 7, 2.

4). Mit alledem ist botanisch nicht viel zu

50 machen und auch mit dem Fragment aus Nicand.

georg. (Athen. XV 684 d frg. 74 Schmidt) xa?

ds xtQ r\ eXivetov rj aaxtqa. (pvnitovra ^gsyrag sivo-

Motot four xaoav.afifiah otjxolg usw. kommen wir

nicht weiter. Hochstens konnte man versuchen,

in Griechenland festzustellen, ob nicht heute

noch die von Theophrastos oben stiindig neben-

einander genannten Pflanzen, die offenbar einen

naturhchen oder kiinstlichen Verein darstellen,

wild oder in Bauerngarten nebeneinander^wachsen

60 und dann aus den bekannten Grofien (eojtvkkos,

oiov/upQiov , apQorovov) das unbekannte L zn

finden. Keinenfalls aber darf man mit Fraas

Synops. plant, flor. class. 179 einfach das e.

des Theophrastos mit jenem zusammenwerfen,

von dem Dioskurides m. m. I 29 sagt: ein an-

deres i. t berichtet Kratenas, wachst in Agyp-

ten. Es ist eine kraiitartige Pflanze, welche

ellenlange auf der Erde liegende Zweige hat,
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wie der Quendel, Blatter denen der Linse ahn-
lich, aber lander und zahlreich an den Zweigen,
eine Masse Wurzel von der Dicke ernes kleinen
Fingers, unten dimn, oben dicker mit einer

schwarzen Rinde. Es waehst in der Nahe des
Meeres und an sandigen Stellen, vgl. Plin. n. h.

XXI 59 : denn letztere wird ausdriicklich fiir eine

agyptische Pflanze erklart, Theophrastos spricht

aber von einer griechischen , und wenn auch —
das Vorkommen in Agypten vorausgesetzt — die

Beschreibung des Kratenas auf Thymus incanus
L. (Calamintha incana S. et S. Halacsy consp.

fl. Gr. IT 542) zu passen scheint, so sind docb
die Angaben des Theophrastos viel zu durftig,

um eine Identifikation zuzulassen. Somit sind

wir ganz auf Dioskurides angewiesen. Dessen
ecliter Text lautet nach Wellmann I 28: Das
s.

t das auch die Namen ovfMpvrov, IleQotxrj, Mr}-
dtx-f), 'OpvoTiov, vsxxaQtov, tilsibviovy fiazog "Iftaia

und tpiopog 'Idatag fiihrt (vgl. Plin. n, h. XIV
108), hat Blatter ahnlich denen des schmal-
blatterigen Phlomos , aber rauher und langlich.

Die Wurzel ist groB, wohlriechend, etwas scharf,

von gelber Farbe, von der wie bei der Lilie und
dem Aron SchoBlinge zur Pflanznng genommen
werden. Es waehst an bergigeu, schattigen und
feuchten Pliitzen.

Eine wesentlich erweiterte Beschreibung bietet

der Neapolitaner Codes zu Wien, wo es heiBt:

Das £., auch %vX6<poQov oder ovfi<pvTov , bei den
Romern I'vovXa Ka^jidva genannt , treibt einen
rauhhaarigen Stengel bis liber zwei Ellen hoch,
der kantig ist und die behaarten Blatter in nicht

gar groBen Abstanden triigt, diese sind langlich

und erinnern an die des fiovyAcooo v. Es hat aber
an den Kanten der Stengel gewisse hingezogene
Yorspriinge anliegender Blatter an jedem Knoten
— , damit soil wohl gesagt sein, dafi die (oberen)

Blatter herzformig-stengelumfassende Basis habeu
— gelbe Blumen und darin eine Frucht wie die

des Phlomos, beim Anfassen Jucken erzeugend,
Die Wurzel ist wohlriechend, etwas scharf, gelb-

lich, zur Vermehrung gut geeignet, auBen schwarz,

innen aber weifi, kiebrig.

Bei Sprengel-Berendes sind diese Be-
schreibungen derart ineinander geschoben, daB
die hieraus entstandenen Widerspriiche jede Be-
stimmung ausschliefien . dagegen stimmt beson-
ders die Beschreibung des cod. Neapol. sehr mit
dem schonen Bilde des cod. Constantinop. uber-

ein, das eine Pflanze darstellt mit verzweigter

jotgelbeT Wurzel, aufrechtem Stengel mit herz-

formig umfassenden am Kande gesagten grofien

Blattern mit starken Fiedernerven. Die Bliiten

stehen in deutlichen Korbchen mit vielblatteriger

Hiille, sind aber rosenfarben. Trotzdem mochte
ich diese Pflanze als Inula helenium L. nebst
einigen Verwandten deuten, kleinere Fehler in

Farbung und Zeichnung konnen ja den Kopisten
zur Last fallen. Auch die Standortangabe stimmt
mit Halacsy II 19 uberein, ebenso spricht hie-

fiir eine, wie es scheint, menials unterbrochene
Tradition.

Dioskurides berichtet weiterhin: Die Wurzel
wird im Sommer gegraben und zerschnitten ge-

trocknet. Die Abkochung davon treibt getrun-
ken. den TJrin und die Menstruation. Die Wurzel
selbst mit Honig genommen hilft gegen Hasten,

Engbrustigkeit, innere Kupturen, Krampfo, Bla-
hungen und den Bifi giftiger Tiere, indem sie
sich uberhaupt als warmend erweist. Die mit
Wein abgekochten Blatter werden mit Erfolg den
an lschias Leidenden aufgelegt. In Sufiwein ein-

gemacht ist die Wurzel gut fur den Magen. Die
EinpSkler trocknen sie namlich ein wenig, kochen
sie dann und tauchen sie in kaltes Wasser, wor-
auf sie dieselbe in die Abkochung legen und

10 zum Gebrauch aufbewahren. Damit stimmen die

spateren Arzte uberein wie Galen. XI 873 und
XIV 244. Aetios I und Paulos Aegineta XII3 s. v.

Ps,-Apuleius 95. Oribas. de simpl. V 100.

Yon den Bomern nennt nur Celsus das Hele
nium als zerteilendes Mittel (de med. V 11),

ferner spricht davon Plinius n. h. XXI 59, der

auch XIV 108 (= Diosc. V 66) darans einen

nectarites genannten Wein und XV 30 ein wohl-

riechendes 01 herstellen • laBt. Die anderen ge-

20brauchen den spracblich gleichen Namen Inula

(vgl. Walde Lat.-etym. Wflrterb. s. v.), doch ist

ihnen diese Pflanze, wie auch dem Mittelalter,

mehr GenuBmittel (vgl. Fischer-Beuzon Alt-

hochdeutsche Gartenflora 63) denn Arznei. Sie

wird genannt Lucret. II 430. Yerg. Mor. 73.

Horat. sat. II 2, 44 (aeidas i.) ; 8, 51 (amaras i).

Columella X 118 {i. tristes); letzterer spricht aus-

fuhrlich tiber ihre Kultur XI 3, 35 (= Plin. a. h.

XIX 92 (62). Pallad. Ill 24, 13) und gibt in

30 einem ganzen Kapitel (XI 46) teilweise recht veT-

kiinstelte Eezepte, die Wurzel fur die Kiiche ein-

zumachen, vgl. Plin. n. h. XIX 91. 92 , wonach
Iulia Augusta sie tagtaglich zu genieBen pflegte.

Cbrigens halt Plinius bei seinem Mangel an
Sachkenntnis bald die verschiedenen Angaben
seiner griechischen und lateinischen Quellen aus-

einander, bald wiTft er sie zusammen. Entschieden
nicht auf unsere Pflanze darf bezogen werden Plin.

n. h. XIX 100 folia cadunt a cacuminibus ori-

idgano, inulae, denn in dieser aus Theophr. hist

pi. I 9, 4 ubersetzten Stelle ist falschlich statt

oefovov eXbviov gelesen woiden. Nach Galen XIV
244 verwendeten Daker und Dalmater i. zum
Yergiften von Wafien, doch wirkte das Gift nur,

direkt in die Blutbahn gebracht, nicht aber im
Verdatmngskanal.

Was die medizinische Wirkung anbelangt, so

empfiehlt Scribon. Larg. comp, 128 die Inula

campana getrocknet, gestoBen und gerieben den
50 lienosi, 83 hilft gegen Blutungen symphyti ra-

dix, quam quidam inulam ruslicam vocant,

quidam autem alum Gallieum; von der Tra-

dition des Dioscurides unabhangige, vielleicht

aus rOmischer Quelle geschOpfte Heilsanwen-

dungen gibt Plin. n. h. XX 38; als Bestandteil

eines aniidotum ex eitrio nennt Garg. Mart. 45

(190, 19) die Inula; in einem atitidotum tonoti-

con id est proftciens adversus debilitatem epatis

fiihrt Cass. Felix 44 (110, 13) die Inula cam-
60 pana an; letzteie verwendet auch Veget. mulo-

med. Ill 70 in einem Hustenmittel , das bar-

barorum usus invenit [Stadler.]

Helenins Aeron, lateinischer Grammatiker,

Yerfasser von Kommentaren zu Terenz und Horaz.

Der Terenzkoiumentar beschrankte sich wohl
auf Adelphen und Eunuchus; wenigstena werden
nur zn diesen beiden Stucken Anmerkungen zitiert

und zwar uar von Iulins Bomanns bei Charisma
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Gr. L. I (Sammlnng der Fragmente bei Froehde
De C. Iulio Eomano, Xeipz. 1902, 64&., bei

Wessner Aerailins Asper, Halle 1905, 16f. und
bei Langenhorst De scholiis Horatiania quae

Acronis nomine feruntur, Bonn 1908, 6fl\). Ygl.

Iul. Eom. 1 192, 30 Helentus Acron eommmtariis,

quos Adelphis Terenti non iizdiligentes attulit.

Sichere Spuren lassen sich in den erhaltenen

Terenzscholien kaum nachweisen. "Qber ' den

Horazkommentar heiBt es am Schlusse der

Dichtervita der ,Expositio in Horatium' (Ps.-Acr.

Schol. rec. Keller I p. 3; vgl. u. unter Pseud-

acron) Commentati in ilium sunt Porphyrion,
' Modestus et Helmius Aeron; Aeron omnibus

melius. Dieser Horazkommentar Acrons wurde

benutzt von Porphyrio, der zu serm. 1 8, 25 schreibt

TYiemini me. legere apud Helenium Aoronem usw.

und jedenfalls nicht nur an dieser Stelle von Acron

abhangt; die Angaben de personis Horatianis

fiihrt auf ihn zuriick Kiessling Ind. schol.

Greifsw. 1880, 9, den Langenhorst a. O.

S. 15 wohl miBversteht, wenn er seinerseits be-

hauptet Aeronem in eomm. Horat prweipue

de personis Horatianis egisse (vgl. S. 18); denn

die Fragmente des Terenzkommentars zeigen, daB

Acron auch die sprachliche Erklarung keineswegs

vernachlassigt hat. 1}ber das Yerhaltnis des Acron-

Kommentars zu den ps.-acronischen Scholien s. u.

In einem Scholion zu Persius sat. II 56 heiBt es

Aeron tradit quad in portieu quondam Apollinis

Palatini fuerint L Danaidum effigies et contra

eas sub divo totidem equestres filiorivm Aegypti:

daraus hat O. Jahn Proleg. zu Pers. p. CLYIII

gefolgert, A. habe den Persius kommentiert; doch

ist dies nicht sehr wahrscheinlich, da die Notiz

aus dem Horazkommentar iibernommen sein kann

(zu c. I 31 nach Langenhorst a. O. 16, zu c.

LTI11, 23 nach Keller Melanges Boissier 312),

vgl. Kies sling a. O. 10. Es soil jedoch nicht

verschwiegen werden, daB in den erhaltenen Horaz-

scholien zu Sermonen und Episteln, die vielleicht

zum Teil auf Acron zurackgehen, Persius, der in

der Expositio nur einmal genannt ist, 33mal

zitiert wird; vgl. u. Die Lebenszeit Acrons wird

nach der einen Seite durch Porphyrio (Anfang des

3. Jhdts.) einigermaBen bestimmt, nach der anderen

Seite fehlt eine sichere Grenze, denn der Umstand,

dafl Sueton und Gellius ihn nicht envahnen, er-

laubt keinen sicheren SchluB. Geht aber der

alteste Kern der nichtporphyrionischen Horaz-

scholien auf Acron zuriick (Keller vol. LI p. V.

IX), so ist eine genauere Umgrenzung daraus zu

gewinnen, daB die Zitate nicht tiber die Zeit

Traians und Hadrians hinausreichen und ander-

seits die Bemerkung zu serm. I 8, 7 sicher einige

Zeit vor dem Tode' des Herodes Atticus (t 176)

geschrieben ist; demnach wurde Acron der Zeit

ilerAntonine (so schon Schottmuller De Plinii

libr. gramm., Leipz. 1858, 32) angehflren, vgl.

Graffunder Rh. Mua. 1905, 128ff.

P s. - A c r o n. Unter Acrons Namen ist in etlichen

Hss. saec.XV (Guelferb. 2821, Paris 7985 und 7988

u. a.) ein Horazkommentar uberliefert, denmanlange

Zeit als Werk des Helenius Acron angesehen hat

(so noch Pauly in seiner Ausgabe, Frag 1861, die

nur auf dem Guelf. bernht); durch Anfioahme d«
Materials alterer Hss., deren Scholien md^mrt
jenern ,Acron' vieliach aiife engste Iwrthreft,

Buchte Hauthal (Ausg. Berlin 1864) einen voU-

standigeren verbesserten ,Acron' herzustetten, ein

vollig verungliicktes Unternehmen. In die richtige

Bahn wurde die Behandlung der nichtporphyrioni-

schen Horazscholien durch Usener Ind. lect,

Bern 1863 (bes. S. VTT) und namentlich durch

O. Keller gelenkt, der in den Symbola philol.,

Bonn. 1867, 491 if. daran ging, die verschiedenen

Scholienrezensionen zu scheiden; auBer Keller
10 (Epilegom, zu Horaz, Leipz. 1880) hatten dann

Petschenig Gymn.-Progr., Klagenfurt 1872 und
Graz 1873, Kukula De tribus Ps.-Acron. scholior.

rccensionibus , Wien 1883, Kurschat Gymn.-

Progr. Tilsit 1884, Wessner Quaestiones Por-

phyrioneae, Comm. phil. Jen. Y 153, Graffunder
und Langenhorst (s. o.) das Problem seiner

Ltfsung zn nahern versucht. Soviel sich zur Zeit

ubersehen laBt, liegt die Sache etwa so. Um 400

ungefahr (zu c. II 11, 1 werden die Hunni er-

20 wahnt) verfaBte ein Ungenannter eine Expositio

in Horatium mit einer Yita an der Spitze ; eine

Hauptquelle war der Kommentar Porphyrios,

dessen Yita und Erklarungen er mit kleinen Xnde-

rungen iibernahm. Auch der Kommentar des

Helenius Acron scheint, nach seiner Bemerkung

in der Yita, von ihm in einigem TJmfange benutzt

worden zu sein. Auf grofiere Gelehrsamkeit

raachte der Yerfasser wohl keinen Anspmeh : von

den Zitaten, die er in seinen Quellen vorfand,

301ieB er fast alles weg, was in seiner Zeit kein

Interesse mehr hatte, dafiir setzte er eine Un-

menge von Yergilzitaten (im Komm. zu carm. u.

epod. finden sich ca. 800!) ein und zitierte auch

besonders haufig die damals Mode gewordenen

Dichter Iuvenal (ca. 50mal in dem genannten

Abschnitt) und Lucan (ca. 60mal); auch Statius

wird, wenn auch viel seltener (7mal) angefiihrt.

Ziemlich rein erhalten ist diese Expositio, die den

Eindruck eines geschlossenen, einheitlichen Kom-
40 mentars macht, nur in dem cod. Paris. 7900 A saec.

X, daher auch Bee. A (oder A' nach Keller)

genannt; jedoch erstreckt sie sich, wie die Hs.

selbst, nur auf carm., epod. und carm. saec. und

ist am Schlusse durch Defekt der Hs, nicht ganz

vollstandig. Ob die Expositio urspriinglich den

ganzen Horaz umfaBte, ist noch nicht sicher aus-

gemacht. Neben der Expositio ist cine zweite

Scholienmasse vorhanden, die sog. ,Scholia r i

.

Diese finden sich in einer groBeren Zahl von Hss.,

50 am reichhaltigsten ist die Sammlung im cod. Paris.

9345 saec. X/XI (r)und Paris. 7975 saec. XI (/).

Diese Scholienmasse enthalt in dem die Carmina

betreffenden Teile die meisten Scholien der Ex-

positio (bis c IV 2 einschl.), erweitert durch eine

Anzahl von Zusatzscholien, die besonders haufig

dem ordo verborum gelten; von c. IV 3 an werden

die Scholia r selbstandig und stellen sich als ein

loses Konglomerat von Scholien verschiedenen Ur-

sprungs und jedenfalls auch verschiedenen Alters

60 dar (sehr haufige Doppelscholien, mit alitor an-

einandergehangt). Die Erwahmuig IsidoiB zu

c. LT[ 29, 4 zeigt, daB die jungeren Bcrtandtteile

frfthestens aos dem 7. Jhdt stammen; eine Sltere

Schicht wird vielleicht ins 5. Jhdt gebOren, wenn
ihx die Zitate zu s. I 5, 97 (. . - hodieque, ut

dixit grammatical Theotistm, d. fc, der Lohrer

Priscians) und zu s. I 9, 76 (*ie Servius

magitter exposuit) nuuwdmen rind. Ein nicht
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unbetrachtlicher Teil der Scholien muB aber einem
yiel alteren Kommentar entlehnt sein, da sich,

im Gegensatz zut Expositio, eine ganze Anzahl
von gelehrten Zitaten flndet (Ennius, Caecilius,

Plautus, Titinius, Atta, Cinna, Lucretius, Lucilius,

Cato, Yarro, Furius Bibaculus, Pupius; Asconius
Pedianus, Suetonius Tranquillus), die, wenn nicht

alles tiiuscht, auf einen Horazerklarer des 2. Jhdts.

n. Ohr. hinweisen. Persius wird auch ziemlich

lieienos *J«44

auch des Kompilators eigener Horazkommentar
geplundert worden sind. Das Machwerk hat keinen
selbstandigen Wert; vgl. Endt Studien z. Coram.
Cruq., Leipzig und Berlin 1906; Bick Horaz-
kritik seit 1880, das. 1906; Keller Pseudacr.
schol. vol II p. X. tTbei die Hypothese von
Vollmer (Philol. Suppl. X 259ff.), der alle er-

haltenen Horazscholicn ftir mehr oder weniger
interpolierte Ausziige aus einem Urporphyrio an-

haufig zitiert (s. oben), dagegen selten Lucan 10 sieht, vgl. Berl. phil Wochenschr. 1906
T

524ff.

(2 mal) und Iuvenal (6—7 mal), gaT nicht Statius

{die Zitate aus Luc. u. Iuv. gohoren wohl jiingeren

Schichten an); Vergil wird im Vergleich zur Ex-
positio viol seltener zitiert (zu Sermonen und
Episteln hochstens lOOmal nach Langcnhorst)
und zwar oft als Maro (uber 30 mal) oder schlecht

bin als poeta fetwa ein Dutzend mal). Porphyria
ist in den Scholia F haufig benutzt und fast stets

wortlich ausgeschrieben (vgl. zu a. p. 120 apud

DLZ 1906, 1033. Burs. Jahresber. CXXXIX 165ff.;

auSerdem Berl. phil. Wochenschr. 1903, 519ff.

1905, 249ff. [Ressner.]
Helenogalatai (of Elsvoyakdxat Diodor. V

32), die Galater im mittleren Kleinasien, zum
Unterschied von den Gallern in Westeuropa so

genaiint. ^ [Biirchner.]

'EXevofpoQia hieB ein in Athen gefeiertcs Fest
mit mysterienartigem Charakter. Poll. X 191

:

commentatorem stc invent rdatum — Porph.) ; 20 hHvi] zilsxtov ayyetov . . . h <$ cpeQovmv iega
einmal wird auch Acron genannt (zu e. IV 9, 37).

Auch im Kommentar zu den Sermonen und Episteln
finden sich die orcfo Scholien haufig. die in den
iVErweiterungen zur Expositio auffallen. Eigen-
tiimlieh ist den Scholia F ferner die haufigo Ver-

wendung des Griechischen zur Erklarung und
sonst; sie ist vielleicht der dem 5. Jhdt. ange-

horigen Scholienschicht zuzuschreiben. Ein Teil

der Scholia F findet sich in dem (sehr lucken-

haften) cod. Dessav. A saec. X in. (*-), mit dessen 30 Nr. 4.

aQQtjra role 'Elsvoyogioig. Preller-Robert
Griech. Myth. I 312, 3. Hermann Gottesdienstl.

AItert.2 62,16. A. MommsenFeste Athens 123,4.

458, 2 [da man jetzt bei Athen. VI 223A Aitpi-

log cT h> 'Elaicov?j<pgov(>ovot liest (Kaibel II S. 2)

und dieses Zcugnis" ftir die E, forfcfallt, hat man
uber das Fest nur die Notiz des Pollux].

[Stengel]

Helenopolis, Stadt in Bithynien s.Drepanon

Hilfe Keller eine altere Schicht F' aus F her-

auszuschalen versucht; auBerdem im cod. Vatic.

Ursin. 3257 saec. XII (V), der zusammen mit /"

eine noch altere Schicht § (— recensio A aucta)

ergeben soil (beide Hss. enthalten auch die Ex-
positio zum Teil). Eine derartige, auf den ziem-
lich sehwankenden Scholienbestand einzelner Hss.

begriindete Scheidung mag in vielen Fallen das
Richtige treffen, ist aber absolut nicht ausreichend,

Helenopontos, consularisehe Provinz, nach
Helena, der Mutter Constantins des Gr. benannt,
uMaBte Pontus Galaticus und einen kleinen Teil

von Paphlagonien mit den Stadten Amaseia,
Ibora, Euchaita, Zela, Andrapa, Sinope, Amisos
und Leontopolis. Iustinian vereinigte damit die

Provinz Pontos Polemoniakos mit den Stadten
Neokaisareia, Komana

T
Trapezus, Kerasus, Pole-

monion, so daB die ganze ehemalige Provinz
um die alteren und jiingeren Bestandteile zu son- 40 Pontos nun Helenopontos hiefi. Iustin. novell. 28.
dern ; auch wo v oder ^ fehlen, bietet F nicht

selten Bemerkungen, die man eher geneigt sein

wird, der alteren als der jiingeren Schicht zu-

zuweisen (was Keller ubrigens selbst in gewissem
Sinne anerkennt, wenn er solche Scholien durch
* hervorhebt, z. B. Epist. I 9

r
12. 1 15, ft u. a. m.)

;

vgl. besonders Langenhorst a. a. O. 41ff. (gegen
dessen Hj-pothese, die Expositio riihre von einem
Schuler des Servius her, vgl. Berl. phil. Wochen-
sehr. 1909. 1107ff); uber die Interlinearglossen 50 phobos und Asios die dri

in V s. Endt Progr. Smichow 1905, Uber den zu die Mauer XII 94, ist in

den jungen ,Acron*-Hss. gehongen Paris. 7985
s. dens, in Wien. Stud. XXVIII 14 Iff. Kurz er-

wahnt werden mag noch eine dritte Scholien-

gruppe *?, die aus dem Mittelalter stammt. sich

eng an Porphyiio anlehnt und in der Ausgabe
von Hauthal teilweise, unteT die alteren Scho-
lien gemischt, veroffentlicht ist (eine vollstiindige

Ausgabe hatte Holder beabsichtigt) ; ebenso sei

Commentator Cruquianus, ist eine von dem
Brugger Professor Jakob Cruquius verfertigte

Kompilation, fur welche die Scholia F Scholia 0,
andere _mittelalterliche Scholien und Glossen, ge-
druckte Ausgaben des Porphyrio und ,Acro',

moderne Horazkommentare und antike Autoren,

Const. Porphvr. de them. I 2. Hierokles 701. Not.
episc. I 234/ III 172. VIII 286. IX 195. X291.
XIII 150. Ramsay Asia Minor 320. [Euge.]

HelenoS. 1) Jlqiapioio tpilog nalg Horn. II VII
4 4, ein Seher und ein Held. Er vermittelt den Willen
der Getter anlalilich des Zweikampfs Hektors mit
einem Danaer VII 44, veranlaBt VI 76, oliovoTtolojv

o% apiorog, durch Hektor einen Bittgang der

troianischen Weiber zu xVthene, befehligt mit Dei-

itte Rotte im Sturm auf
der ftd%i} £xi raTg vavoiv

teteiligt, wo er u. a. den Deipvlos totet und mit
Menelaos kampft XIII 576. 582. 758. 770. 781. Schon
in der Ilias beliebt, ist die gleichzeitige Nennung
des Deiphobos t3*pisch in der Tradition der Folgezeit.

Die in der Ilias etwas blasse Gestalt nahm
Ziige reicheren Lebens im kyklischen Epos an.

In den Kv.tgta weissagte er vor der Fahrt des

Paris das kommende Unheil (Kinkel EGF 17),'"
'

'

"
gefangen

alcooeoos,

holt
Die Verbindung des H. mit der Philoktetsage
im Sinne dieser Quelle bleibt gewahrt bei Bak-
chylides in seinem Dithyrambus $iXoxzqrijs (frg.

7 [16] B.)
t

bei Sophokles (Phil. 606. 1337)t bei

Euripides nach der Paraphrase des Dion (LIX 2.

II 131, 27 A), wahrend im nbrigen die Bezeich-
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Hung der Teilnehmer an der Expedition nach

Lemnos variiert, insofem die Bedeutung des Odys-

seus anscheinend als besonders dankbare Pointe

auf das Konto der TragSdie kommt, und weiter

Sophokles diesemdenNeoptolemos, Euripides aber,

worm Dion (LIT. 14. [II 108, 11 A]) ein o^-
qixov sieht, den Diomedes beigibt.

In den Noaxot ist Helenos nicht dirckt nach-

zuweisen, doch steht es bei der g^oBen Bedeutung,

-die seiner Personlichkeit in den Heimkehrlegenden

aller Spateren beigelegt wird, auBer Zweifel, daB

seine Rolle bier eine ausgefiihrtc war. Hiermit

stimmt es auch, wenn die Iliasscholien zu VII 44

von H. berichten und dabei auf Antikleides,

- d. h. doch offenbar auf dessen Noozoi verweisen.

Nach diesem Bericht waren H. und Kassandra,

mit der er auch sonst oft zusammengestellt wird,

Zwillinge. Bei den yevedha von den trunkenen

Festteilnehmern im Temp el des thymbraischen

Apoll Kuruckgelassen, schlafen sie ein. Man findet

sie wieder, wie Schlangen ihnen die tioqoi ttav

<tla§t}xr]oi<av reinigen und so die Gabe der Mantik

ubermitteln (ebenso Tzetzes Lye. hypoth. und

Eustath. Tl. 6b'B, 40). "Uber H. als einen Bestand-

teil des thymbraischen Apollonkultes hatK lau s e

n

(Aeneas und die Penaten I 188ff.) weittragende

Kombinationcn von meines Erachtens geringer

Glaubwiirdigkeit ausgesponnen, Gruppe nimint

ciniges davon und bringt (Griech. Myth. I

305) den Namen mit der elsvij zusammen, dem
heiligen Korbe mit der Selilange, der in dem
Kultkreis der angeblich in Thymbra urspriinglich

verehrten Gottheiten Artemis und Dionysos liblich

ist, wie er auch an einen Zusammenhang der

Helene-Figur mit der Schlange denkt (1203, 2).

Neben der oben erwahnten einfachen Fassung

der Philoktetsage steht nun eine kompliziertere

Version, vertretcn vor allem in den Apollodor-

excerpten. Danach veranlaBt Kalchas statt seiner

die Expedition zu dem Bogen des Herakles und

seinem Besitzer Philoktet. Mit Hiilfe dieses Bogens

wird Paris getotet. H. und Deiphobos bewerben

sich um Helena. Zuriickgewiesen verlalit der erstere

voll Erbitterung die Stadt. Da Kalchas sagt, daB

H. die l>v6fisroi rrjv TzoXtr /grjojuoi kennt, fangt

ihn Odysseus. Der Gefangene gibt auch nach

dieser Fassung den Grieehen Winke, vor allem

hinsichtlicb des Raubes des Palladiums. In

der kleinen Ilias dagegen wird die Ehe des Dei-

phobos mit Helene eTst nach des H. Beteiligung

bei dem Zuge zu Philoktet erwahnt, und die Uber-

mittelung des mit dem Palladium verbundenen

Geheimnisses an die Grieehen geschieht durch

Helena selbst, die sich mit dem als Bettler in

Troia spater Dienste leistenden Odysseus beredet.

Den Motiven dieser Sagenumgestaltung istW a g n e r

(Epit. Vatic, ex Apollod. bibl. p. 21Gff.) nach-

gegangen. Der Helene Ehe mit Deiphobos ist

wahrscheinlich schon fur die Odyssee (IV 276.

VIII 517), sicher far die Ilias parva anzunehmen.

Den H. bier mit Deiphobos in Konkurrenz treten

zu lassen, lag nicht nur durch den Namenanklang

H.-Helena, sondern vor allem aucn durch die

tvpische Verbindung der beiden Naraen (vgl.

Apollod. in 12, 5. Hygin. fab. 273. Dares Phry-

gius XII. Prop, ffl 1, 29. Pbilostr. her. XVLI 2,

wo iiberdies eine Parallele mit Kalchas) nahe, Zu-

gleich wurde so die miheilvoUe, berflckende Maeht

der Helene an einem neuen Beispiel gezeigt, der

Weggang dea H. aus Troia tiefer motiviert. Da
dieser erst nach dem Tode des Paris eintreten

kann, so tritt nunmehr an Stelle des H. als Ver-

anlaaser der Fahrt zu Philoktet Kalchas, wahrend

H. bei diesen Voraussetzungen das Geheimnis des

Palladiums den Grieehen vermittelt (uber sonstige

Vaticinia vgl. Wagner 225). Ansprechend fuhrt

WagneT diese ganze Umbiegung der Sage auf

10 Stesichoros zurtick, indem er besonders die Rolle

der Helena hervorhebt. Dieser in den Apollodor-

excerpten vertretenen Gestalt der Sage folgt Konon

(IBS, Slff., Mythogrgr. ed. Westermann) und

Tryphiod. 45tf. Quintus Smyrnaeus verwendet

zwar auch den Zorn des H. wegen der Ehe seines

Bruders, cr laBt ihn aber keinen besonderen Ge-

brauch davon machen und ruhig weiter kampfen

(VIII 254. X 346. XI 349). Tzetz. chil. VI 508ff.

moniert den Unterschied der beiden Versionen
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avft ovjieq 6 Atjiyofiog kla^e xr\v "Etevrjv^

6 xovxov ovvaiftog <p&ovtiv xol; "Ellrjoiv ixijl&e.

tov S" VdvooEa 2o<poxlLifc Ifyet drjQaaat zovxov,

axovra 6s xrjv ui'io&ijoiv "EMrjot Tqoiag (ppdoai,

Danach muB Euripides entgegengesetzt seinem

Philoktet. der hier nach Dion sich im Einver-

nehmen mit der kleinen Ilias befand, auch einmal

der anderen Version gefolgt sein. Diktys Cretensis

bringt als Grund des tJbergehens zu den Grieehen

30 die Entrustung dariiber, daB Paris den Achill am
Altar des Apoll getotet hatte (IV 18), bei Dares

verbietet er die ScMndung der Leiche des Achill

(XXXrV) und wird bei Einnahme der Stadt wegen

seiner iriedlichen Gesinnung freigelassen (XLH).

Dares gibt (XII) auch das Signalement Deipho-

bum et Helenum similes patri dissimili natura.

Deiphobum fortem Helenum clementem doetum

mtem und laBt ihn, wie in den Kimqta, von An-

fan<* an abmahnen (VII). Dion Chrysostomos in

40i7ihe tov 7W fir} alwvat (XI 137. 142) laBt H.

aus Zorn uber die Ehe der Helene seinen Vater

um Schift'e und Leute bitten und verwendet seine

spatere Herrschaft bei den Molossern parallel den

Eroberungen des Aeneas als Beweis seiner im

Titel angedeuteten paradoxen These. Sieht man von

der Stelle Dares 42f. ab, wo H. mit Hekabe, Kas-

sandra und Andromache nach der Chersones geht,

so ist diese tendenzios beeinfiuftte Darstellung die

einzige, in der H. nicht mit den voazot des Neopto-

50 lemos verbunden erscheint, wie es die allgemeine

Tradition in offenbarer Ubereinstimmung mit dem

Berichte der alten Nooioi wollte. Hierher mag es

zu erklaren sein, daB in der Sagenfassung der

Apollodorexcerpte H. gerade unter seinen Vaticinia

auch das Mitkampfen des Neoptolemos fordert.

Nach Serv. Aen. II 166 hatte er diesem geraten,

den Landweg nach Hause zu nehmen. Nach Euri-

pides vermaMt sich H., nachdem Orest den

Neoptolemos getotet hat, mit Andromache

60 (Androm. 1245), nach Verg. Aen. HI 327 iiber-

lafit Neoptolemos, nachdem er seine Gunst der

Hermione zugewendet hat, dem H., famuto famu-

lam, die Andromache. An derselben Stelle be-

richtet Vergil, wie H. in Epinis eine parva Troia

und simtdata magnis Pergama errichtet habe

und sein Land Chaonift genannt habe, alles dieses

anliBlich des Besnch» des Aeneas. Natfirlich

muB er auch hier diesem weissagen. t)ber den
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Namen Chaonien und seine Herleitung Ton einem
von H. versehentlich auf der Jagd getoteten
Troianer Chaon vgl. Serv. Aen. HI 297 und 334,
iiber die auch von Vergil erwahnte Stadt Buthrotos
Serv. Aen. Ill 293. Etym. M. s. t. und Steph.
Byz. s. t., wobei die beiden letzteren sich auf
Teukros von Kyzikos berufen. Danach sei die
Griindung und Benennung erfolgt, als bei der
Opferung der sxifiatngta eine Kuh, noch nicht
totlich getroffen, einen Meeresarm durchschwornmen
und dann an der Stelle der nacnmaligen Stadt
gestorben sei. tiber ein makedonisches "Puov als

ein EXtvov xzh/m vgl. Steph. Byz. s v., ebenso
iiber ein 'Efofita ebd. s. v. Ein Sohn des H.,
Kestrinos mit Namen, erw&hnt von Steph. Byz. s.

Kafijttavia, tiber eine Gemahlin Cestria, Campi
film vgl. Serv. Aen. in 334, Beide Personen
scheinen Eponymc zu sein und mit dem Heilkraut
xzotqov zusammenzuhiingen. Eine von Seneca
Troad. 60 erwahnte troianisehe eoniux des H. ist

wohl nur ad hoc fingiert. Eine Ehe mit Deida-
meia, der Mutter des Neoptolemos, nach ihrer
gemeinsamen Ankunft bei den Molossern, kennen
nur die Apollodorexcerpte XXII 8. Dionys von
Halikarnass I 51 weifi von der Zusammenkunft
des Aeneas und des H. in Epirus, deutet aber
nichts iiber seine Verbindung mit den Griechen

Olympias, die Mutter Alexanders, hat nach
Theopomp ihren Stammbaum auf Dardanos durch
H„ auf Aiakos durch Pyrrhos zuriickgefiihrt (Tzetz.
Lyk. Al. 1439).

Dargestellt innerhalb einer groBeren Grnppe
in Olympia von Lykios aus der Schule des Myron
als troianisches Pendant des weisen Griechen
Odysseus (Pans. Y 22, 2), in der Lesche zu Delphi
von Polygnot gemalt oberhalb der Helene (Paus.
X 25, 5). Eine Statue des den Troianern und
dem Priamos zurnenden. den Griechen Gutes weis-
sagenden H. mit einer Schale in der Rechten be-
schrieben Anthol. gr. II 155. Sein Grab in Argos
gezeigt (Paus. II 23, 5). Vgl Engelmann bei
Eoscher Myth. Lex. Wagner a. a. 0. 218. 246.
271. Reich an Kombinationen und Mythen-
deutung ist Klausen a. a. 0. 189ff. 418ff.

2) OlvomdrjQ, von Hektor getfltet, Horn. II

V 707.

3) "0$ avveygayje zo x£t9°oxojiixov oidivt.of.ia,

<bg ozav zfjg kxzdoEwg zwv ;;«g<3r ttjg aaXdfitjg
djto zaiv favrtdiov eijzcojuev, jiatdojiotei rj xi zoiovrov
(Suid. s. v.).

4) Nach Eustath. IL 626, 22 ein Thraker, der
dem urspriinglich 2xa?*dv&Qtos benannten Pria-
mossohn erst den Namen zugleich mit der Mantik
gegeben habe. Gruppe I 305, 15. [SuB.]

5) Helenos ist nach Dittenberger Syll.

(or.) 1 148 und der Inschrift Journ. hell. Stud. IX
251 n. 109 zuerst Tgotpevg rov fiaotXeoig, d. h.

eines Prinzen, der spater Konig geworden ist, und
zwar eines Ptolemaers, gewesen. Unter zQoqsvg
hat man hier nicht einen einfachen jzaidaycoyog,

sondern etwa einen Erziehungsgouverneur (,gou-
verneur du Dauphin'] zu verstehen, s. Perdri-
zet Ann. du Service IX 243ff.). Die spatere
Karriere des H. und der ihm verliehene oiyyevqc-
Titel zeigen deutlieh die Bedeutnng dieser Stel-
lung.. Er ist, als sein ZCgling Konig wurde,
Generalgouvemeor (otQanjyAs) von Kypern ge-
worden und proviimaler Oherpriester, <L h. hat

die Oberleitung des gesamten kyprischen Kultus
(natiiilich einscblieBlich des Konigskultes) ftbe?»-

nommen (dgx^Qsvq tt)g vtfoov — a.Qxt£Qzv$ z&»
xaza zr\v vfjoov. Lefebvre Ann. du Service IX
236 urteilt uber diese Stellnng des H. falseh).
Er diirfte sich in dieser Stellung bewahrt haben

;

sowohl ihm unterstellte Trnppen als auch Prie-
ster haben ihm Statuen errichtet. Yon Ditten-
berger \md Lefebvre a. a. 0. ist H. falsch-

lOlich in die Zeit Euergetes
1

II. gesetzt worden;
Dittenbergers Annahme, der Sohn eines H,
der unter Ptolemaios XI. Alexander I. ein hoheres
Hofamt bekleidet hat, sei der Sohn unseres H.,
ist an sich sehr hypothetisch, die Bezeichnung
jenes Mannes als 'Avxtoyjvg spricht sogar wohl
direkt gegen sie. Die Zeit des H. bestimmt sich
vielmehr durch die Form seines Statthaltertitels— nur GiQazriyoq xat dgxisgevs und noch nicht
der seit Euergetes II. iibliehe I'itelkomples mqh-

2Qxr)yb$ xal vavaQ%os xai do%i£QEvc; (Dittenberger
Syll. (or.) I p. 134) — auf die Zeit von Epiphanes
bis auf Euergetes II. Da ferner einfach nur von
einem fiamXevg obne Nennung des Namens ge-
sprochen wird. so kann die Errichtung der In-
schrift und damit die Statthalterschaft in die Zeit
einer Mitregentschaft nicht fallen. Ptolemaios
Eupator (153/2—150 v. Chr.) kommt also als der
betreffende fiaodevg nicht in Betracht, zumal
sein Gouverneur Andromachos geheiBen hat (Anth.

30 Pal. YII 241. Das Epigramm zuerst fur die
Ptolemaergeschichte herangezogen von Cicho-
rius Eh. Mus. LXin 213ffj seine richtige Be-
ziehung auf Ptolemaios Eupator bei Laqueur
Herm.XLIV 146ff.); auch Xeos Philopator (146/5
v. Chr., Pareti Atti Acad. Torino XLIEL 501 ff.)

scbeidet wohl aus. Es stehen mithin als Zog-
linge des H. nur Epiphanes und Philometor zur
Yerfugung, von denen der letztere wahrschein-
licher ist, da die Erwahnung des Soldner-

40korps der Kiliker in der einen Inschrift immer-
hin mehr auf das Ende der in Betracht kom-
menden Periode hinweist (Paul M. Meyer
Heerwes. d. Ptolemaer und Romer in Agypten 93).

[Walter Otto.]

6) Helenos, ein Schriftsteller tiber Wahrsage-
kunst, Suid. s. oitbviofta. Er behandelte beson-
ders die Prophezeiungen aus den Linien der
Hand.

7) Tierarzt, Hippiatr. p. 207.
t
Gossen.]

50 8) Helenus (Appian. Dio), Freigelassener des
Caesar Octavianus und daher mit vollem Namen
C. Iulius Helenus (Inschr.)

f nahm im J. 714 = 40
voriibergehend Sardinien fiir seinen HerrninBesitz

;

doch der Flottenfiihrer des Sex. Pompeius, Meno-
dorus, eroberte bald darauf die Insel zurfick und
nahm H. selbst in Caralis gefangen, sandte ihn
aber ohne Losegeld an den Caesar (Appian. bell, civ,

V 277. Dio XLYin 30, 8; vgl. 45, 5. Ganter
Provinzialverwaltg. der Triumvirn [Diss. StraBbg.

60 1892J 27). Eine Ehreninschrift aus Aletrium
(CIL X 5808 = Dessau 6267) hat Gardt-
hausen (Augustus II 127, 4; danach Ganter
a. 0.) mit Kecht auf ihn bezogen. obgleich sie

nichts von seiner Laufbahn andeutet. [Munzear.]

Heleon (y E^w), war nach Ptolemaios aus
Askalon (Lentz Herodianos praef CLSX) nn
Schol. A H. X 266 die cinheimische Aussprltfie
des Namens der Stadt in der N&he von *B&fc

gta, did gewohnlich Eleon hciflt. Apollodoros

nahtt diese Form an und bxachte sie in ZuBam-
menhang mit seiner Hypothese von ausgedehnten
Sflmpfen, die in Boiotien in alter Zeit vorhanden
gewesen sein sollten (Strab. IX 406, vgl. 404.

405. 439). Vgl. im ubrigen den Art. Eleon o.

Bd. V S. 2319f. [BQlte.]

'EXemoXis, Name uhgew5hnlich groBer Be-

lagerungstiirme, die Demetrios Poliorketes bei

den Belagerungen von Salamis auf Kypros (Diod.

XX 48, 2f.) und von Ehodos (ebd. 91, 2f.) er-

bauen lieB; vgL Yitruv. X 22. Athen. 27 W.
Plut. Dem. 21, Eine L beschreibt auch Biton

53; vgl. Bauer Griech. Kriegsaltert 2 456. Droy-
sen Heerwesen und Kriegfiihr. d. Griechen 215f.

S. o. Bd. VI S. 2232. [Lammert]
Helgas s. Germanikopolis Nr. 1.

Heliadai* Unsere alteste Quelle far die rho-

dischen Heliossohne ist Pindar Olymp. VH. He-

lios zeugt mit der Ehodos sieben Sohne, deren

aotpcoraza voyuara weiten Ruhm gewannen ; ihrer

einer hat die Stadteponymen Kamiros, Ialysos

und Lindos zu Sohnen (v. 716°.). Ferner erzahlt

der Dichter den atiologischen Mythos, die H.

hatten, als ihr Vater ihnen nach Athenes Ge-

burt geboten, als die ersten der jungen Gottin

und ihrem Vater Opfer zu bringen, urn sich so

ihres besonderen Schutzes zu versichern, das Feuer

zum Opfer mitzunehmen verabsaumt; so hatten

sie nur obrvqa isgd auf der Akropolis einrichten

kOnnen ; die Gotter aber hatten ihnen das nach-

gesehen; Zeus habe Gold regnen lassen, Athene
EunstfeTtigkeit geschenkt (v. 39ff.). Mit solcher

Erklarung suchte man einen alten, wahrscheinlich

vorgriechischen Kultbrauch zu deuten (van G el-

der Gesch. d. alt, Khodier 53f. mit Literaturnach-

weisen). Pindar hatte sein Material offenbar von

der Familie, deren einem das Lied gilt, bezogen

;

was er gibt, kann also fiir die seiner Zeit in Rho-

dos geglaubten Vorstellungen gelten (Genaueres

s. Art. Halia). Einzelnamen deT H, nennt der

Dichter nicht. Sie finden sich bei Hellanikos

(Schol. 01. YTI 132 a Drachm., wo sie Ochimos,

Eerkaphos, Aktis, Makaros, Kandalos, Triopas,

Phaeton ov ol xaza zrjv vfjaov Tevdyijv xalovat,

I heiBenj Schol. 131a fiihrt an Stelle des Ker-

kaphos und Ochimos einen als Heliossohn 5fters

erscheinenden Chrysippos ein), und in nur wenig ab-

weichender Form in der rhodischen Urgeschichte

des Rhodiers Zenon bei Diod. V 56, 3—57, 8;

vgl. auch Konon 47 (Schol. Anth. Pal. IX 287

ist wertlos). Die Herkunft der Partie ist be-

stritten; gegenuber Bethes Yersuch (Herm.

XXIV 430fF.), Apollodor bei Diodor zu finden,

halt v. Wilamowitz seine ablehnende Hal-

tung (Herm. XJY 457. XVLH 429; bei Be the
444) auch Gott Nachr. 1895, 242 aufrecht; vgl.

besonders auch Schwartz o. Bd. I S. 2866f. Y
678. Zenon berichtet nach der aus Pindar be-

kannten Opferszene, die sieben H. , denen er Elek-

tryone als Schwester beitugt, hatten sich durch

Astrologie und Zeitberechnungen fur die Schiff-

fahrt ausgezeichnet ; schliefiEch waren sie auf

den sch5nsten, Tenages, eifersuchtig geworden,

und vier der Bruder hatten sich an ihm ver-

griffen ; dafur hatten sie auswandern mussen,

Makar nach Lesbos. Eandalos nach Koe, Aktis

nach Agypten, wo ei die Stadt des Sonaengotte^

FiatyvWttiowfr-Kron yn

HeMupolis, grtmdete, Triopas nach Karien, wo er

das Triopion stiftete. Ochimos und Kerkaphoa
seien zurtlckgeblieben j ersterer habe mit der

Nymphe Hegetoria die Kydippe-Kyibia gezeugt,

die wiederum von ihrem Oheim Kerkapbos den
Lindos, Ialysos und Kamiros geboren habe. Dafl

die Namensreihe der H. in der heutigen Form
nicht ursprunglich sein kOnne, sah v. Wilamo-
witz Herm. XVHI 429; neben dem unheroischen

10 Aktis (o. Bd. I S. 12151) fanden sich griechi-

sche Namen wie Triopas in der Eeihe, wohin-*

gegen die Sage selbst, wie die Identifizierung des

griechischen Phaeton mit einem einheimischen

Tenages erkennen lasse, vorgriechisch sei und der

karischen UrbevOlkerung (vgl. Beloch Rh. Mus.
XLIX 130) angeh6re. Es laBt sich weiter er-

Aveisen, daB die Namen der H. selbst fast durch-

weg nach Rhodos ubernommen sind. Der belle-

nische Triopas ist Eponym des Triopions auf der

20 knidischen Chersones , das so von Griechen be-

nannt wurde als Yorgebirge der ,drei Lflcher' oder

der ,drei Angesichte' (vgl. Theokr. XYII 68 W.
zgioTiov xoXtovav, ,der Hugel, der nach drei Seiten

sieht' ; dazu v, Wilamowitz Textgesch. d. Bu-

kol. 52, 2); daB erst nach dem Ortsnamen der

Heros benannt wurde, ist naturlich. Darnach ist

die Yerknupfung mit Thessalien (KalHm, hymn.
VI u. sonst) oder mit Kos (Steph. Byz. s. Meqoip)

oder Syme piod. Y 53, 1) oder Lemnos (Diod.

30 V 81, 2) so sekundar wie die mit Rhodos (vgl.

Athen. 262 E). Wenn Diod. V 61 den Triopas

aus Rhodos nach der knidischen Chersones als

Griinder des Triopions kommen laBt, so verquickt

er zwei Geschichten: a) eine rhodische, b) eine

thessalische Version (mit passender Genealogie

§ 3 ; zu b) stellt sich Hyg. astr. II 14). Nur
durch rhodische Annexion wird Triopas, Vertreter

des Yororts der Hexapolis, zum rhodischen Helios-

sohn. van Gelders Auffassung des Triopas als

40 Ausdrucksform des Helios (54. 56f.) ist nicht halt-

bar, ebensowenig Useners Deutung als Gott

Dreiauge (Eh. Mus. 58, 183f.). Kandalos, den

Oikisten von Kos, der hier dem Merops gegenuber

den barbarischen Namen tragt (v. Wilamowitz
430f.), hat Bethe 431, 2 gliicklich mit dem koi-

schen Yorgebirge ZxdvftaXov oder SxavSdgiov

(Strab. 657) zusammengestellt. (Anders Hofer
in Eoscher s Myth. Lex. HI 3343.) Der dritte

H. Makar wurzelt vollig in Lesbos. Hier kennt

50 ihn schon die Ilias als Konig (XXIY 544) j hier

fiihren sich alle Stadte auf ihn als Grflnder zn-

riick (Steph. Byz. s. 'Ayaprjdtj, "Avuooa, 'Agia^ij,

"Egeoos, Mri&vtiva, Mvzdrtvtj, Diod. V 81, 7.

Bethe 437, 1. Schirmer in Roschers Myth.

Lex. LT 2288f.); der rhodischen Sage, die ihn

fur sich okkupiert und von Rhodos nach Lesbos

wandern lafit (auBer Diod. noch SchoL IL 24,

544 MdxaQ 6 'Eltov [BY 7Jlo«, von Wilamo-
witz 429, 1 Terbessert und durch den Town-

601eian. bestatigt] tpovsvoas xov adtXtpov Tevaytjr

exetae (««)q5xi/<wr [nach Lesbos] xai xoitv olxioac

cuto rifc yvrautbq Arxtaeav Gtvdftaow), steht eilie

andere gegenuber, die vom lestnschen Konig Ma-
kar die Insel Ehodos kolonisiert werden UBt
(Diod. V 81, 8), womi* dieNotii nmammnnhftngen
ma*, dafi neben vietai anderen Namen auch

Makaiia als alte Pewfcihming tto Bhody rifch

findet p&L n. h. Y,if&:&r*w» Oria^l)b/fli.
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300). DaB Makar ursprunglich schwerlich eine

griechische Figur sei, wird von Preller-Roberti

I*- 631, 2 vermutet. Damit ware die Zahl der

H. erschopft, die die rhodische Sage selbst durch

Auswanderung entfernt ; in der Tat sind alle drei

von auBerhalb her, von der Chersones
^
und Kos

sowie von Lesbos iibernommen. Ahnlich steht

es urn die auf der Insel Zuriickbleibenden. Zwar

Tiber Ochimos ist unsere tfberlieferung unergiebig

(Plut. quaest. gr. 27. Lentz Herodian I 171,

20). Von Kerkaphos erzahlte iibereinstimmend

mit Zenon Apollodor bei Strab. 654. Steph. Byz.

s. KdfiiQog und Aivdos , Tgl. Schol. Pind. 01. Til

135, dati er Vater der drei wichtigsten Stadt-

eponymen geworden ; auch hiefien die Rhodierinnen

nacb ihm Kegxafptdss (s. auch Eustatb. zu II. II

656, wo van Gelder 59 mit Recht Avcm^q zu

Kvdbmr}? andert. Anth. Pal. IS 287). Ein Rho-

dier Kerkaphos auf Inschr. aus Rhodes, ca. 100

v. Chr. (Hiller v. Gaertringen Athen. Mitt.

XX 1895, 228). Jedoch findet sich an der klein-

asiatischen Kiiste imweit Kolophon ein Berg Ker-

kaphos, bekannt als Grabstatte des Kalchas, Ido-

meneus und Sthenelos (Lykophr. 424 und Tzetz.

z. St. ; vgl. Nikander Theriak. 218) ; es mufi als

wahrscheinlich gelten, da6 der rhodische Kerka-

phos von hier semen Ausgang genommen hat

(vgl. auch Gmppe 642). Hangt die Angabe des

Ps.-Plut. de fluv. 9, daB der Maiander seinen

Nameu von einem gleichnamigen Sohne des Ker-

kaphos trage, damit irgendwie zusammen*? (Der

Sohn Kerkaphos des thessalischen Triopas bei

vanGelder57 berubi wohl auf Versehen ; Schol.

II. IV 88 nennt ihn Karkabos, Eustath. zn II.

IV 87 Karnabas). Auch der Name der Gattin

des Kerkaphos, Kyrbie, abgeleitet von dem in

Kreta (fur Hierapytna Steph. Byz. s. v. ; vgl. Strab.

472) bezeugten Namen Kyrbe, der auch in Rho-

dos als alter Ortsname wahrscheinlich ist (Diod.

V 57, 8. van Gelder 60), kehrt nach Hekataios

bei Steph. Byz. s. Kigfo in einer Stadt Kyrbe

im Pamphylien und als Kvgfiaoa (Steph. Byz.

s. v.) in Karien wieder, so daB wir hier auf die

karische Unterschicht, dem kleinasiatischen Fest-

land wie Rhodos gemeinsam, stoBen. Gruppes
Ansicht 257 kann ich nicht teilen. Zu Tenages

schlieBlich, dem Opfer seiner Briider, tritt die

Hesychglosse Tivayog vfjoog Tgotag, die, wenn
verlaBlich, uns nahe den Gegenden fiihrt, denen

Makar entstammt; auch ist bemerkensweTt, dab

die Schwester deT H., Alektrona, sich wie in Rho-

dos. so auch in Samothrake und der Troas findet

(v. Wilamowitz Herm. XIV 458. XVIII 429.

XXVI 210. 235, 1. Friedlander Herakles 47ff.).

In jedem Falle ist der Name Tenages wie der seiner

Schwester vorgriechisch, und auf Rhodos inufi

von diesem karischen Sonnensohn eine Sage er-

zahlt worden sein, die den Griechen gestattete,

ihn mit ihrem Phaeton zu identifizieren. Spuren

dieser Sage findet v. Wilamowitz 430 in der

atlantischen Mythologie des Dionysios Skytobra-

chion (Diod. El 57) ; ahnliche Sagen von Phaeton-

Absyrtos (Apoll. Rhod. Ill 245) und Atymnios

(Solin. 11) zieht heran Knaack Quaest. Phaetont.

14f. Wenn aber v. Wilamowitz 426, 1 (vgl.

Knaack 18) scblieflt, dafi die Genealogie Schol.

Od. XVII 208 (Phaethon, Sohn des Helios und der

Rhode, der Toehter des Asopoa) auf die iberiache

Pflanzstadt der Massilioten. deute, so Hegt doch

naher, diese Genealogie als Produkt der von Ko-

rinth her bewirkten Identiflzierung der Phaethon-

sage mit der karischen anzusehen, so daB Asopos,

natiirlich der argolische, und Rhode Anfangs-

und Endpunkt in der Ortsverkmipfung markieren.

Nonn. Dionys. 14, 44 nennt drei H. Thrinax

(Eponym von Thrinakia), Makareus (vgl. Makar)

und Auges (gebildet aus Augeias). Dazu v. Wi-
lOlamowitz G6tt. Nachr. 1895, 242, 53. Die

genauere Kenntnis der karischen Sage wie selbst

die ursprtinglichen Namen der Mehrzahl der H.

bleibt uns verborgen. Gesondert steht die Kotiz

bei Cicero de nat. deor. Ill 54 liber Hehos, Sohn

der Akantho und Vater des Ialysos, Kamiros und

Lindos. Von einer Bildsaule eines der H. in

Rhodos spricht Dion von Prusa 31. 93 (van Gel-

der 62). liber das Verhaltnis von H. zu Tel-

chinen, die von manchen Forschern identifiziert

20werden (Literatur bei van Gelder 53), s. Art,

Telchinen. [Malten.]

Heliades, nach Diodor. XXXII 10, 1 Ge-

neral des Alexandros I. Balas, mit dem er nach

der ungliicklichen Schlacht am Oinogaras im J. 145

v. Chr. zu dem arabiscben Fiirsten Zabdiel im
nOrdlichen Syrien fliichtet. Er und seine Offi-

ziere haben den Konig jedoch verraten ; sie mussen

sofort nach der Schlacht (Joseph, ant. Iud. SID
117f.) mit den Siegern, Ptolemaios VI. Philo-

30metor und Demetrios II., ITnterhandlungen an-

geknupft haben, und als Demetrios ihnen um-

gehend ihre bisherigen Stellungen zusicherte,

haben sie zusammen mit dem von ihnen auch

gewonnenen Zabdiel den Alexander ennordet.

[Walter Otto.]

lEUeua bezeichnet 1. die Gesamtheit oder

einen Bruchteil der attischen Geschworenen, altes

Gesetz bei Lys. X 16. Demosth. XXIV 105, ferner

ebd. 63. XXI 47. [Demosth.] XLIII 75; ebenso

40 in der Fluchformel Demosth. XXIII 97 ; t? fjXltua

ij x&v &eafio&ET&v IG IV 1, 27 a — Ditten-

berger Syll.2 17 Z. 75 und Ant. VI 21 ist ein

Gerichtshof unter Vorsitz der Thesmotheten

;

2. eine Gerichtsstatte [Demosth.] XLVH 12. Paus.

I 28, 8, und zwar die groBte, die benutzt wurde,

wenn mehrere Richtcrabteilungen zusammenge-

zogen wurden, Arist. resp. Ath. col. XXXr? 25.

Harpokr. Bekker Anecd. I 262. Bei And. I 28

heifit sie to iwr &eofio&eTQ>v dtxaotJQtov, wahr-

50 scheinlich an der ayogd gelegen. Die Ableitung

war schon den Alten zweifelhaft, sie schwanken

zwischen aha&o&ai und %Xio;; Bekker Anecd. I

310. Schol. Demosth. XXIV 21, fur die erstere

ist Herodian bei Steph. Byz. s. v. Sicher ist die

ursprtingliche Form rjUaia IG I 37. IV a. O.

Diog. Laert. I 66. Arist. Av. 110. Fritzsche

De sortit. iud. 78. Davon hergeleitet tjfodCEO&ai

Lvs. bei Harpokr. Gesetz bei Demosth. XXIV 50.

Arist. Equ. 798; Vesp. 772; Lys. 380; tjUaoig im

60 Richtereide Demosth. XXIV 150; Jjlautriqs ebd.

(s. Atxaoiris); rj/uaoristos fxio&os und OQKog s.

Atxaorrjs. Vgl. Wachsmuth Stadt Athen II 1,

359. Meier-LipsiusAtt.Proz.176. [Thalheim.]

Helias monachoa, mit dem Beinamen Gkarax,

mag hier ein Platzchen finden im Hinblick auf

seine Scnrift IIsqi dtaqpoQatv fiitQor oder, wie die

tJberschrift mit Widmung vollst&ndig^ lautet:

'Si.toS ilajiGtou ftovazov XaQcaeog jiqos 'Imdvrrjv
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tAv abeXtpov afaov a*Qi diaqpogow fiirgcuv. Das
Bftchlein wurde ehemals nngenfigend herausge-

geben von Franc, de Furia als Anhang des

Draco Stratonicensis von G. Hermann, Lips.

1814, sorgfaltig auf Gyund namentlich des cod.

Laurentianus LVI 16 und des Venetus Marcianus

483 von W. Studemund in den Anecdota va-

ria I (Berlin 1886) 167—184. Eine Quellenana-

lyse der Schrift verdankt man, nachdem schon

Hephaest. § 81b td noXirsvdftsva genanntaa vier

HauptmetradeiByzautinerbehandelt, dasiambi»3ie

(1 70f. St.), daa heroische (171ff.), das elegisehe (175),

das Anakreontische (176f.), eine Reihenfolge, die

sich in zweien der Rezensionen des byzanthrischen

Kompendiums wiederfindet (p. 280 und309 Consbr.),

wahrend in der dritten (Appendix Rhetorica p. 339

Consbr.) vielmehr das heroische Metrum den Vor-
tritt hat, dem dann das iambische und die tibrigen

R. Westphal Metrik I 2 in seinem Kapitel iiber lOfolgen. Aber die letztere ist die altere nnd ur-
3 -

. TT._T.,.i:.„ „:„_!.„„ a„-L„i:., x> 1 neflp „i,„ sprungHche, es hat sich von ihr auch in der zweiten

Rezension des byzantinischen Kompendiums noch

eine deutliche Spur erhalten (Append. Dionysiaca

p. 309, 23. Hoerschelmann Ein griechisches

Lehrbuch der Metrik 12). H. folgt also der

jiingeren Fassung. DaB alles iibrige, was sich

an H.s Darstellung deT genannten vier Metra in

den Hss. anschlieBt, d. h. die von Studemund
als Appendix I bezeichneten Abschnitte Kap. I

Helias Monachos gehort wie der Verfasser der 20 HsqI ovvityoeoyg , Kap. II Kara xooovg xQonovs

. W. Mangelsdorf (Karlsruhe 1876) heraus- yivexat x^a xa im} (177—183 Studem.) und die
11 />i-i -=--- — •-- -n- •»«- ~^~— Appendix II Usqi t&v fa xolg orfyoig jia$a>v (184

Studem.), die zuerst Villoison Anecd. Gr. II

851 veroffentlicht hatte, mit H. nichts zu tun

die Hephastioneischen Scholia B 196ff. manche
Zusammenhange richtig hervorgehoben hatte, der

StraBburger Dissertation vonLudwigVolt z De He-

lialsaaco monachoPs.-Dracone scriptoribusmetricis

Byzantinis, Argentor. 1886. Einschlagiges bietet

auchPs.-Hephaestion de metris ed. H. zurJacobs-
muehlen Dissert. Argentor. vol. X, Argentor. 1886.

Vgl. auch Krumbacher Geschichte des byzanti-

nischen Literatur s 594ff.

gegebenen Anecdota Chisiana, wie Ps.-Moschopu-

los, Isaak Monachos, Ps.-Drakon u. a. zu der Gruppe

byzantinischer Kompilatoren, welche ihre Weisheit

mit mehr oder weniger wOrtlicher Anlehnung aus

einem metrischen Kompendium schopften, das

W. Hoerschelmanns grundlegende Untersu-

chung in dem Schriftenkomplex der seitW e s t p h a 1

sogenannten Scholia Hephaestionea B als das funfte

haben, ist in der Hauptsache schon von R. West-
phal erkannt, und wird auch durch die stili-

stische Beobachtung bestatigt, dafi die in den
echten Partien gewahlte Anrede an den Bruder

Johannes hier vermiflt wird (Volt z 8). Aber auch

Buch erkannte: W. Hoerschelmann Ein grie 30 in den nun librig bleibenden vier Kapiteln hat sieh

chisches Lehrbuch der Metrik, Dorp at 1888. Vgl.

daruber Art. Hephaistion. Die alteste Gestalt

dieses Lehrbuchs, welches uns in drei jetzt hinter

Consbruchs Hephastion (Lips, 1996) 280—304.
305—334. 335—343 bequem zuganglichen Rezen-

sionen vorliegt, scheint dem 7. Jhdt. anzugehOren.

Wenigstens gehen die jungsten der in den genann-

ten Rezensionen zitierten Autoren, wie Sophronios

(t 638) und Georgios Pisides, unter Kaiser Hera-

noch mancher dem H. fremde Zusatz einge-

schlichen. DaB in dem Kap. Ilegl tov taftfiixov

fisxQov die nurim cod, Laur. LVI 16 iiberlieferten

§§ 3—5 dem H. abzusprechen sind, machte

Voltz (a. O. 9) wahrscheinlich, der auch an der

Echtheit von §§ 2 und 7 desselben Kapitels zweifelt

(a. O. 11). In dem zweiten Kapitel sind die wie-

derum nur im cod. Laur. LVI 16 uberlieferten

§§ 3—5 (p. 173 Studem.), wie Westphal Metr.

klios (610—641), nicht unter das 7. Jhdt. hinab. 40 1 2 209 sah, gleichfalls spateres Einschiebsel, in-

Wenn dagegen von Helias 175 Studem. in dem Ka-

pitel IIeqI tov sXeyeiaxov fdrgov als Beispiel fiir

den Pentameter ein so iibles Gebilde wie pn\ pov

?.tj&tjv ov xoiet fii) X^oxs gegeben wird oder von

Isaak Monachos in dem Kapitel JIcqi xov 'Ava-

HQsovxslov ein Vers des Konstantinos, des Siziliers

(9. Jhdt.), so wird wohl Voltz (a. O. 6) mit der

Annahme recht behalten, dafi wir darin spatere

sofern H. selbst unmittelbar vor § 3 den Schlttfi

seiner ErOrterung des iambischen und heroischen

MaBes markiert hat. Das dritte und vierte Kapitel

zeigen eine etwas freiere, aber eben darum keines-

wegs wertvollere Fassung, wie sich das aueh in

den zum Teil wohl von H. selbst gebildeten

Beispielen verrat. Die H. eigenen Satze sncht

man mit Recht in denjenigen, welche in Ps.-Mo-

Zusatze des H. und Isaak Monachos selbst zu schopulos ([Ps.-]Moschopuli tractatus de metris ed.

sehen haben, nicht aber die ubrigens reserviert 50 Fr. Nic. Titze in Manuelis Moschopuli Cretenab

ausgesprochene Vermutung Krumbachersfa. O-

594), der es wahrscheinlich bezeichnete, daB da3

byzantinische Kompendium in seiner Urgestalt dem
10. Jhdt. angehOre, ,der Zeit der Enzyklopa-

dien nnd Sammelwerke'. Die Zeit des H. Charas

selbst aber lafit sich vorderhand nicht genauer

als durch seine Abhangigkeit von der alteren Fas-

sung jenes byzantinischen Kompendiums bestim-

men. Die Vermutung von Voltz (a. O. 14), H.

Opusc. gramm. Lips, et Pragae 1822, 43ff.) nnd

den Anecdota Chisiana, mit welchen er sonst viel-

fach ubereinstimmt, keine Parallele finden. Das

Detail hieriiber bei V o 1 1 z. Zieht man die Summe,
so kann H. unter der nicht geringen Zahl by-

zantinischer Kompilatoren, welche sich die altere

Fassung jenes ,liber quintus' der Scholia Hephae-

stionea altera zum Vorbild nahmen, keineswegs

als das wichtigste und zuverlassigste bezeichnet

gehore dem Anfarig des 9. Jhdts. an, insofern 60 werden. Nur tut man gut, ihn nicht nach der tJber-
"--•—^ —=j— -i

lieferung des cod. Laur. LVT 16, soudern nach der

des cod. Marc. Ven. 483 zu beurteilen (vgl. Voltz
a, O. 13). [Hense.]

- Hellec (Helycc); ein Sumpfsee (stagnum) an

der Handling des Flosses Atax (Aude), mit engem
Ansgang ins Meer; vgL Avien. oxa marit. t. 587-

Desjardins Geogr. de la Gaule Bom. I 152ff.

245. [Baug.]

unter dem Ioannes, dem er seine Schrift widmet,

vielleicht der jtingere Grammatiker Ioannes Gram-
maticus Charax zu verstehen sei, bezeichnet ihr

Urheber selbst als unsicher. Die Zeit des H.

Charax ist, wie Krumbacher mit Recht betont

(a. O. 596), ,g&nzlich unbestimmff. Der Inhalt der

Schrift schlieflt sich an das byzantinischeCompen-
dium in der Weise an, dafi sie wie jenes die von Pa.-



Helieo. 1) Nach einer spaten bei Plin. n. h.

XII 5 vorliegenden Version der keltischen Wander-
sage em Helvetier, der in Eom als Zimmermann
gearbeitet hatte und durch mitgebrachta Sud-
friichte bei seinen Landsleuten die Begier zum
Einfall in Italien weckte (vgl. dazu Hirschfeld
S.-Ber. Akad. Berl. 1894, 3461, znm Namen auch
Holder Altkelt. Sprachschatz I 1414).

2) Helico, Bauer in Tusculum, erwahnt um
709 = 45 von Cic. fam. XVI 18, 2 nach unsicherer 10 eines Erdbebens, das im Dezember 1861 dieselbe

Herakleides lafit sicb nicht dadurch erscmittera

(Schmidt 139f.), daB nach Aelian und Favorinus

bei Diog. Laert. m 13, 20 = FHG III 578, 6

damala spartanische Schiffe in H. waren, und daft

nach Aelian alles Ungeziefer vor der Katastrophe

die Stadt verliefi. Ersteres ist nicht unerklar-

lich, letzteres kann eine Wandergeschichte sein.

Das Verstandnis des Vorgangs hat Schmidt 77f.

erschlossen durch seine Beobachtungen anlafilich

"Oberlieferung (Salaco, helluo u. a. Konjekturen).

[Munzer.]

Helikaon {'EXixaojv). 1) Troianer, Sohn des

Antenor und Gemahl der Priamostochter Laodike,

Horn. II. HE 123. Paus. X 26, 7, bei der Erobe-
rung Troias von Odysseus gerettet, Lesches frg. 13

(Paus. X 26, 8). Sein Dolch mit Weihinscnrift

wurde in Delphi gezeigt, Phainias FHG II 297
(Athen. VI 232 c). Mit Antenor (Verg. Aen. I 247)

Gegend heimsuchte ; vgl.W e i 1 361ff. Neumann-
Partsch 324f. Philippson 436.438. Die Ku-
stenebene slidostlich von Aigion besteht aus den

Schwemmstoffen, welche die Fliisse in eine flache

Bucht des korinthischen Meerbusens abgelagert

haben. Die englische Seekarte von 1896 zeigt,

daG die 100 Fadenlinie sich vor diesem Teil der

Kiiste ungewbhnlich weit vom heutigen Ufer ent-

fernt (durchsehnittlich 2,5 km und mehr), und daft

und seinem Bruder Polydamas (Int. Serv. Aen. 1 20 diese Linie auf einer ziemlich steilen Btfschung

242) grundet er Patavium, Mart. X 93. XIV 152.

2) Lesbier, nach einem hellenistischen Dichter

bei Parth. ETot. 21 Sohn des Lepetymnos, von
Achilles bei der durcb den Verrat der Peisidike

ermOglichten Eroberung von Methymna erschlagen.

3) Heerfiihrer beim Zuge des Dionysos gegen
die Inder, Norm. Dionys. XLHI 54. [Weicker.]

4) Pythagoreer, den Iamblieh. (vit. Pytbag.
130. 172. 267) unter den Gesetzgebern von

(etwa 1 : 3) verlauft. Bei dem Erdbeben von
1861 loste sich diese ganze Alluvialmasse in einem
etwa 13 km langen und 2 m breiten Spalt von
den Neogenschollen , an die sie sich im Stiden

anlehnt, und senkte sieh schwach nach Norden,

so daB ein Kiistenstreifen von etwa derselben

Lange und 100—200 m Breite dauernd unter

dem Seeniveau verschwand. Dafi die Katastrophe

von 373 v. Chr. in derselben Weise, nur in zehn-

Bhegion erwahnt und wegen seiner Tatigkeit 30 fach grOBerem MaBstabe , durch Abrutschen der

und seines Charakters lobt. [E. Wellmann.]
Helike tfSlixij). 1) Stadt in Achaia. Den

Namen leitet Busolt Gr. Gesch. I 286, 5 von
Uixij ,Weide' ab, ebenso So lms en Eh. Mus.
Lni 1898, 147; Beitr. z. griecb. Wortf. I 84 f.

Nach Solmsen Unters. z. griech. Laut- u. Vers-

lehre 15, 1 mOchte man unmittelbare Ableitung
von eXog annehmen, was zur Lage passen wiirde.

Gruppe Griech. Mythol. II 743, 11 bringt den

in steiler Boschung aufgehauften Scnuttmassen
erfolgte, konnen wir aus Herakleides' Bericht

noch deutlich erkennen (Sfcrab. VIII 385). Da-
nach lag H. 12 Stadien vom Meere, und dieser

ganze Streifen samt der Stadt versank in die

See {naXvtpd'iviog)
; 2000 Achaer, die herbeieilten t

um die Leichen zu bestatten, vermochten es

nicht; wir erg^nzen: weil sie unter den Trum-
mern der Stadt im Meere begraben lagen. Dieser

Namen mit eXt£ ,Eind* zusammen. Ethnikon : 40 klare Tatbestand ist uberraschend schnell (mit

EXtxevs Strab. VI 263. VLH 385. Steph. Byz.
Diodor. XV 49, 3. Paus. VII 25, 4 (hsl. EXi-
xaicov , d. i. EXixiwv) ; TJhxiovirijg Steph. Byz.

Ktetikon : EXix-qatog Aelian. rtat. an. XI 19. Steph.

Byz.; EXtxyiog Aristarch. Etym. M. 547, 15ff.

DaB EXtxwviog als Ktetikon von H. gebraucht
ist, lafit sich nicht erweisen; Solmsen Beitr.

(s. o.) tritt far die Mtfglichkeit der Bildung ein.

H. lag nach Paus. VII 24, 5 40 Stadien ostlich

am starksten schon bei Ephoros) verdunkelt wor-

den. Die meisten Berichterstatter erwahnen nur
das Ergebnis, daB H. im Meere versunken sei,

und die Phanomene, die man an der ganzen
Kiiste beobachtet hatte, Erdbeben und Meeres-

woge: Arist. met. I 6 p. 343b, 1. II 8 p. 368b, 6,

Eratosth. bei Tzetz. zu Lycophr. 591. (Berger
Die geograph. Fragmente des Erat. 353). Aelian.

nat. an. XI 19. Paus. VII 24, 6. 12. Strab. VIH
von Aigion, jenseits des Selinus (FluB von Vo- 50 384, Diod. XV 42, 2f. {nach Ephoros) lafit die

stitsa oder Aigion) und nach 25, 5 westlich des

Kerynites (Buphusia). Herod. I 145 nennt es

zwischen Bura und Aigion in der von Osten nach
Westen fortschreitenden Aufzahlung der achai-

schen Stadte, die Apollodor bei Strab. VIII 385
ubernommen hat. Bei Ptolem. Ill 14, 36 er-

scheint H. unter den binnenlandischen Stadten,

und zwar in siidlicherer Breite als Bura, ein bis-

her nicht erklarter Irrtum. Um eine genauere

Flutwelie erst bei Tagesanbruch eintreten, wahrend
das Erdbeben auch bei ihm nachts erfolgt. Nur
das Erdbeben erwahnen Schol. BTVL II. VIII
203, nur die Seewoge Strab. 159. Polyb. H41 f

7 sagt nur, H. sei vom Meere verschlungen. Von
einer Poseidonstatue , die noch auf dem Meeres-

grunde stehe , erzahlten die Seeleute dem Era-

tosthenes bei seiner Anwesenheit (Strab. Vlll

384. Berger 352); von den Ruinen, die unter
Vorstellung von der Lage zu gewinnen, ist es60Wasser sichtbaT seien, berichten Ovid. met. XV
notig, 2unachst auf den Untergang der Stadt ein-

zugehen, der durch ein gewaltiges Erdbeben in

einer Winternacht des J. 373/2 v. Chr. erfolgte;

das Jahr Polyb. II 41, 7. Strab. VIII 384. Diod.
XV 48, 1. Paus. VII 25, 4, Tageszeit Hera-
kleides bei Strab. Vm 385. Diod. XV 48, 2.

Aelian. nat. an. XI 19. Jahreszeit Herakleides.
Pans. VII 24, 12. Die Angabe des Zeitgenossen

293ft. und Paus. VII 24, 13. Das Zusammen-
treffen des Erscheinens eines Kometen mit der

Katastrophe erwahnen Arist. met. I 6 p. 343 b, 1*

Kallisthenes bei Sen. nat. quaest. VH 5, 2 ; zur Ur-

sache macht ihn Ephoros bei Sen. nat. quaest. VII
16, 2 = FHG I 273, 142. Haufig wird mit H. zu-

sammen das gleichzeitig zerstOrte Boragenannt, das-

weiter sudlich im Gebirge lag; Strab, 1 89. Bianor

W®t neuie

Atttlt Pal. IX 423. PMitwtr. Her. 30,31, Aber
schon Zeitgenossen lassen Bura mit ins Meer
versinken: Ephoros bei Sen. (s. o.) und Diod. XV
48, 3. 49, 3. Kallisthenes bei Sen. nat. quaest.

VII 5, 2 (zum Text G. Miiller De L. Annaei
Senecae nat. quaest., Diss. Bonn. 1886, 44). VI
23, 3. 26, 3 = frg. 6 in C. Miillers Script, rer.

Alex. M. 13f.; ebenso [Aristot.] xsqI xoopov 4
p. 396 a, 22. Ovid. met. XV 293ff. Plin. n. h.

II 206. Derselbe IV 12 oppida Heliee, Bura,
in quae refugere haustis prioribw vermengt
vielleicht die Eroberung des Landes durch die

Achaer mit der Erdbebenkatastrophe. Eudlich

Philon jisqI oup'&aQotag xoopov 26 (42, 3 Cll-

mont) behauptet t mit H. und Bura zusammen
sei auch Aigeira ins Meer versunken, und zitiert

daftir zwei Hexameter {viprjXrjv 'Mtxeiav, zur

Form Meineke Anal. Alex. 46). Es ergibt sich

also, daB vor 373 die breite, flache Bucht siid-

ostlich von Aigion nicht vorhanden war, sondern

die Kustenbinie wesetitlich weiter nach Nordosten

au verlief; und in der Mitte dieser uber 4 km
breiten Ebene, nordostlich von dem Dorfe Ta-

ratsa, lag H. , etwa gleich weit vora Meere und
vom PuB des Gebirges entfernt, ohne jede An-

lehnung im Gelande, fur eine griechische Stadt

eine hochst auffallige Lage. Curtius wollte

desbalb, wie vorher schon Boblaye, in den

Euinen oberhalb Eisomylo die Akropolis von H.
•erkennen; da aber hier, wie er selber annimmt,
Xeryneia lag, gerat er in unlGsbare Schwierig-

keiten. Vor seiner ZerstSrung war H. bekannt

durch seinen Kult des Poseidon, der schon II.

Vm 203 erwahnt wird. Denselben Gott zeigt

die schOne Bronzemtinze, die nicht lange vor dem
Untergang der Stadt gescblagen sein kann. Und
Als um dieselbe Zeit neun ionische Stadte in

Kleinasien dem Poseidon Helikonios in der Ge-

gend von Ephesos ein neues Heiligtum zu bauen
beabsichtigten , wandten sie sich nach H. (nach

Ephoros bei Diod, auf den Eat des delphischen

Orakels) und erbaten nach Herakleides ftdfoam

fxhv to Patios rov Iloasidcovog , ri Sh fxr), zov ys

hoov tt}v dqitdgvoir , nach Ephoros CKpidQVfiara

ano iwr ficofttov (vgl. v. Wilamowitz 13). Nach
beiden stimmte das Koinon der Achaier zu, die

Helikeer aber verweigerten den Gesandten die

Bitte, nach Ephoros zerstreuten sie sogar deren

Opfer und mifihandelten sie selbst. Dies ge-

schah nach Herakleides im Sommer 373, und viele

erblickten in dem Untergang der Stadt eine gott-

liche Strafe. Nach Aelian werden die loner ge-

to'tet; dasselbe Verbrechen nennt Paus. VII 24,

6, die loner sind aber bei ihm zu namenlosen
Schutzflehenden geworden, offenbar unter dem
Einflufi des 25, 1 folgenden Logos. DaB Posei-

don in H. unter dem Namen HelikoDios verehrt

worden sei, ergibt sich aus diesen Berichten

nicht, das wurde erst von einem Teil der grie-

chischen Philologen im Streit um die Erklarung
von II. XX 404 behauptet, namentlich von Era-

tosthenes (Eohde), und erscheint dann als aus-

gemachte Tatsache bei Strabon, Pausanias und
den Scholiasten. Aristarch. Etym. M. 547, 15ff.

bestritt den Zosammenhang, und gerade hierin

erblickt Eohde mit Becht einen entacheidenden

Beweis dafur, dafi jener Beiname damals fur H.
jedenfalls nicht naehznwetsen war. Von der Ge-

schichte Ton H. wisaen wir so gut wie nichtsV

Der Schiflskatalog (II. II 575) rechnet 'EUh^v
evQftav zum Reich Agamemnons. Nach Herod.

I 145 war H. die letzte Zuflucht der loner, nach-

dem sie von den Achaern im Felde gescblagen

waren; diese Bemerkung ist von Apollodor bei

Strab. VILI 385 a. E. ubernomirieri, der auch die Aus-

wanderung der loner von H. ausgehen lafit; vgl.

Schol. H. XX 404. v. Wilamowitz 9, 4. Die
10 Ausgestaltung der Urgeschichte bei Paus. V 4,

3f. VII 1, 4, 8. 6, 1 zu erfirtern, ware zwecklos,

vgl. o. Bd. I S. 158, 5. 15.9, 38ff. 160, 12. Dafi

H. sich an der westgriechischen Kolonisation be-

teiligte, ergibt sich aus der Nachricht Strab. VI
263, der Oikist von Sybaris stamme aus H. Seine

Stellung unter den aehaischen Stadten kommt am
deutlichsten darin zum Ausdruck, dafi in seinem
Gebiet das Bundesbeiligtum des Zeus Homarios
lag (Strab. VIII 387, s. den Art. Homarion).

20 Nach dem Untergang der Stadt fiel der Eest des

Gebietes an Aigion (Strab. VILI 387. Paus. VII
25, 4). Julius S chmi dt Studien uber Vulkane und
Erdbeben II. Weil Ztsehr. f. Numism. VLI 1880,

'

361ff. Neumann-Partsch Physikal. Geogr. von

Griechenl. Philippson Peloponnes. Boblaye
Eecherches 26. Curtius Pelop. LI 467f. Bur-
sian Geogr. H 333f. Frazer Paus. IV 165.

167. Kult des Poseidon: v. Wilamowit z S.-Ber.

Akad. Berl. 1906. Kohde Eh. Mus. XXXVI
301881, 407ff. = Kl. Schr. I 29ff. Miinzen: Weil

s. o. u. Taf. VIII 6. Head-Svoronos Tar. z.

No/i. I 521. Head HN 2 414. Karten: Carte de

la Grece. Julius Schmidt Taf. IV; Admiralty

Chart. 1600. [Bolte.]

2) )$ 'EXixTj. Stadt in Thessalien nach Hesiod.

scut. 475. Strab. VILT 7, 2 p. 385. Eustath. p.

292, 32. Steph. s. v. Die Lage ist unbekannt.

[Stahlin.]

3) Ala Sternbild kommt der Name H. seit

40 der Alexandrinerzeit erst vor. Epimenides hat

zuerst den kretischen Mythus von der Ernahrung
des Zeus durch die Nymphen H. und Kynosura

mit dem groBen und kleinen Baren in Verbin-

dung gebracht. Aglaosthenes hat darauf diese

Idee aufgenommen in seinen Nagaxd und auf

naxische Lokalsage fibertragen. Arat hat jedoch

den kretischen Mythus des Epimenides anerkannt

und ist dadurch fur die Gestaltung desselben in

der Folgezeit ausschlaggebend gewesen. Wie er den

50 Namen bereits als erstarrten Begriff gebraucht

und von der 'EXixrj'AQxiog (51), der EXixtjs ovqi)

(59) redet, also unter dem Namen nicht immer die

Nymphe H., sondern entweder die in eine Barin

verwandelte Nymplie oder den alten Begriff der

"Aqxtos darin erblickt, so spricht nach seinem

Beispiel auch ApolL Ehod. Argon. II 360. HI
1195 von der 'E/Uxtj oQxzog. Die Rfimer haben das

Wort in derselben Form ubernommen (Cic. Arat.

frg. VI 2 — de nat. deor. II 105, besondere beliebt

60 ist es in spaterer Zeit, wo es die haupteacbUchste

Benennung des Stembildes ist, jl B. findat ea sich

bei Germanicus, Manilius, Avienua alleniiialben)

und sprechen ebenso von der Belies motor und
minor, wie von dem grofien mid klemen Bfixen

und wir finden wie bei Arat auch bei d«i Romern
die Betieet eauda Avien. II 158 enrtlmfc odor H.
mit dem urspronglicben GeetiroBanra ,Wagen* in

Verbindung gebmht(Lu«.Phiw.n33dt). Statt
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der ublichen Form Helice und JTelica findet sich

bei Spateren auch die Benennung Helix (Beda
De signis caeli I = Comm. in Arat. rell. coll.

Maass 582, 1. Schol. Bern, in Germ. Arat. 233,

3, 12B).
Der Name laBt an sich verschiedene Deu-

tungen zu. Theophrast (hist, plant. Ill 13, 7)

bemerkt zu der Saliveide: xaXovoi ft oi izsgl "Aq-

xadtav ovx hear dXXa sXixrjv to SsvSqov. Mit-

hin ware es ein altachaisches Wort, dessen Sinn 10

in dem achaischen Stadtenamen 'EXixrj zu er-

kennen ware (Weidenstadt: Solmsen Eh. Mus.
Lin 147, 1. Prellwitz Etymol. WorterM
1905, 138. Boisacq Dictionn. 6tym. de la langue
Grecque 243). Danach ware eben die Bezeich-

nimg des Sternbildes rein dichterische Fiktion,

ohne daB das Wort selbst irgendwelche Eiick-

sicht auf die Stellung der Sterne nimmt , wie
wir dies ahnlich ja bei einer Eeihe anderer Ge-
stirnbenennungen antreffen. 20

Daneben bleibt aber eine Keihe anderer Deu-
tungsmflglichkeiten. Die Alten bringen das Stern-

bild mit iXtoveo&at in Zusammenhang und er-

klaxen den Namen aus der kreisfo'rmigen Bewe-
gung des Gestirnes = Drehgestirn. Arat. Schol.

35 = p. 348, 2 M. dta to IXioaea^ai xui iXtxwSr)

XQog rrjv ovqolv s%etv xal 6ia xo sXxsa&ai vstb

ovgavov; vgl. Hippol. ref. omn. haer. IV 48
p. 118D Schn. Arat. Schol. 37 = p. 348, 5 M.
xr\v fislCova

v
Aqxtov

e
EXixr}v Hapa xas eXixag xa- 30

ovotQotpag avrjjg , woraus Buttmaun die sehr

gesuchte Beutung nimmt, da6 man in den
sieben Sternen ein 5" einzeichnen konne (Abb.

Akad. Berl. 1826, philos. KL 20). Eine sehr ver-

fuhrerische Idee spricht St or on o s Nojuia^dztxa
— "Etprj^. olq%, 1893, lOff. aus, ibm folgt Gruppe
Hdb. d. kl. Altertumsw. V 2, 2, 743, 11. Er ver-

mutet, daS urspriinglich das Bild den Namen
eXixts $6eg gefuhrt habe, woraus spater einfach

f'Xtxsg und dann nach Verdunkelung des ursprung- 40

lichen Sinnes iXixtj geworden sei. Der Name
Bootes = Ochsenhirt legt ja die Vermutung sehr

nahe, daB den Griechen urspriinglich , wie auch
den Remern, einfach das Sternbild sieben Ochsen
waxen und dafi dieselbe Verblassung des alten

Begriifes die eXtxeg fiosg zu der H. umgestaltet

hat, wie die septentriones zu der septentrio

gen. fern, spater herabgesunken sind (Gun del De
stellar, appell. et rel. Eom. = Relig. Vers. u.

Vorarb. Ill 2, 151ff.). Dieser Name harte sich 50
dann etwa in einem (achaischen oder kretisehen)

h

Dialekte erhalten und die Katasterismendichter auf

die Idee gebracht , inn mit den Ammenmarchen
des Zeus, in denen eine Nymphe Helike eine be-

sondere Rolle spielte, in Verbindung zu bringen.

Die Idee scheint ja auch eine Stiitze dadurch zu

bekommen, dafi iXutsg auch sonst Sterne be-

zeichnet, so spricht Norm. Dionys. I 225 von den
oTt%£g ovgaviojv iXixatv. Doch bleibt dies nur
eine — allerdings sehr ansprechende — Vermu- 60
tung, da uns Belege aus der alteren Zeit iiber

eine entsprechende Benennung des Sternbildes

vOlHg fehlen.

Mit dem Namen wurden zwei Mythen ver-

knfipft, ein kretischer und ein arkadischer. Nach
Epimenides gestaltet Arat den H.-Katastcrie-
mus, der aus kretisehen Priestersagen entnommen
ist. Danach waren H. und Kynosura idaische

Nymphen, die den jungen Zeus in einer Grotte
des kretisehen Idagebirges aufzogen und ernahrten,
Zum Lohne dafiir wurden sie von Zeus in die
Stembilder des grofien und kleinen Baren yer-
wandelt. Die Sage muB eine ganz junge Sch6p-
fung gewesen sein, da Arat sie selbst unter
Vorbehalt et heov Si} wiedergibt, Arat. v. 30ff.

Kallimachos hat sie zuriickgewiesen mit der Be-
grundung Kqi^reg asi ipsvajai (hymn, I 8). Die
Fabel wird erzahlt Ton Eratosth. epit. II = Erat.

catast. rell. Eobert 58. Serv. Georg. I 246 ; Aen.
Ill 516. Hyg. astron. II 1 p. 30 B.; vgl Maasa
Aratea = PhiloL Unters. XII 341ff. Neustadt
De love Cretico, Diss. BeroL 1906, 21 n. 29.

Vermutlich liegt, wenu wir in dem Namen $Xi£

— Kuh erkennen, der alte Mythus Ton der Er-
nahrung des Zeus durch eine Kuh zu Grunde, yoil

dem wir Darstellungen auf den Miinzen von Prai-

sos haben; s. SToronos a. O. 8ff. ; Bull. hell.

XVIII 1894, 116. Gruppe a. O. 946, 4. Mit
dem gelaufigen Namen des Sternbildes ,Bar' wiri
der Mythus von Aglaosthencs dadurch in Zu-

sammenhang gebracht, dafi er die beiden Nym-
phen bei der Verfolgung durch Kronos zunaehst
in Barinnen Terwandelt werden lafit. Zeus selbst

rettet sich dadurch Tor seinem Verfolger, daB er

sich in eine Schlange verwandelt und nach Naxos
flieht Spater versetzte er dann aus Dankbarkeit
die beiden als Barinnen umherirrenden Nymphen
an den Himmel, nachdem er die Herrschaft dem
Kronos entrissen hatte, Schol. Od. V 272. Schol.

German. BP p. 59, 5, p. 56 E. Isagoga bis exc.

= Comm. in Arat. rell. p. 330, 13tf.M. Servius

a. O. Eobert Eratosth. cat. rell. 25f. Neu-
stadt a. 0. 21. Neben der Flucht des Zeus-

nach Naxos und der zunaehst irdischen Ver-

wandlung der beiden Nymphen, die Aglaosthenes-

wohl den Naiica zulieb erdacht hat, geht eine

vermutlich altere Version auf Epimenides zuriick.

Danach hat Zeus sofort sich und seine beiden

Ammen in das Sternbild des Drachen mit den
beiden Himmelsbaren verwandelt, Schol. in Arat.

46 = p. 349 M. Angedeutet ist diese Verstirnung

auf kretisehen Miinzen, wo der Zeus xQstayevfjg

von sieben Sternen umgeben ist, SToronos Bull.,

hell. XVIII 116.

Auch in Achaia war ein Mythus bekanntT

wonach Zeus in seiner Kindheit von zwei Nym-
phen Aiga und H., beschiitzt wurde; diese waren
die TOchter des Olenos; doch wird hier nicht aus-

fuhrlich von den Griinden der Verstirnung in die

Himmelsbarin geredet, Hyg. astron. II 13 p. 48D.
Die Sage ist auch an der Propontis heimisch,

wo man auf einer Insel (Kyzikos) den Berg der

Barinnen zeigte, so benannt, weil dort die in

Barinnen verwandelten Zeusammen weilten, SchoL
Apoll. Rhod. I 936. Man hat auch den Nach-
weis versucht, dafi in Arkadien die PL-Sage be-

kannt war und friihzeitig mit der Kallistoerzah-

lung verschmolzen wurde. Franz (De Callistus

fabula, Leipzig. Studien XII 1890, 299ff.) sucht

dies bereits bei Theocr. I 123 nachzuweisen,

ebenso Neustadt a. 0. 29, Tgl. auch St oil
bei Roscher 12, 1985, doch lafit sich diese Idee

bei genauer Prufung nicht halten. Spater namlich,

als die Bezeichnung weiteren Anklang gefunden
hatte, wird H. die Tochter Lykaons genannt nnd so-

mit mit dem Kallistomythns wirklich verschmolzen;
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diekretieche Sage ist dabei vOllig unterdrttckt. In

den Germanicusscholien wird Hesiod als Urheber

dieser Mischung zitiert (SchoL G u. S p. 112 B.),

doch ist diese Angabe zuriickzuweisen , denn H.

wird in den Scholien vollig identisch mit Arktos

gebraucht, wie von Gennanicus in den Aratea

auch. Es ist hier also nicht betont, dafi H.

nach Hesiod Lykaons Tochter war, sondern der

Mythus der Kallisto wird hier mit dem vom
Dichter gebrauchten Namen des Gestirnes er%10

zahlt; dazu vgl. Eratosth. epit. p. 49 R., die Scho-

lia Basil, in Germ. p. 58B. Schol. Arat. 27

p. 344 M. Hyg. astron. II 1 p. 30 B, wo Hesiod

als Urheber der Kallistosage ohne Erwahnung

des Namens H. genannt ist. Die Mischung ge-

hort lediglich der spateren Zeit an, wo der Name
H. die gebrauchlichste Benennung des Sternbildes

war, sie findet sich auch bei Serv. Georg. 1 67,

138. 246. Arat. latin, p. 181 M.
Was die PersOnlichkeit der H. im Verhaltnis 20

zu der Anordnung der Sterne am Himmel betrifft,

so sieht man gemafi des Mythus und der alther-

gebrachten Benennung des Bildes bald die Ge-

stalt der Barin H. am Himmel, bald glaubt man,

in den Sternen lebe die Nymphe weiter als Got-

tin. Uber die Zahl der Sterne und Komposi-

tion derselben, die die Alten zur Zeichnung des

Barenbildes heranholten, s. die Belege bei Eo-
bert a. 0. 54f. Als Seele des Siebengestirnes

wird sie von den Dichtern mit Rede und Ver-30

nunft begabt dargestellt; sie hat die Drehung

der Sterne zu besorgen und beobachtet die Vor-

gange auf der Erde. Daher wird sie von Ceres

auf der Suche nach der Tochter und von den

Meiiieia aooi

Zauberern angerufen, Ovid. fast. IV 580. CIA 1 523.

Lucan. Phars. II 237. Claud. XVH 298ff. Maass
Orpheus 260f. Zu der Anschauung, daB das Stern-

bild die Wohnung eines Geistes ist, vgl. Blake
Astron. Myth. 40f. Chantepie de la Saussaye

Lehrb. d. Religionsgesch., Tubingen 1905, I 61.

Besonders wiehtig ist sie als Orientierungsgestirn

fur die griechischen Schiffer (Arat. 37. Apoll. Ehod.

Argon. II 95 u. 0.) ; daher man auch spater den

Namen kXix&Tisg daraus ableiten wollte, weil die

Griechen bei der Fahrt nach der H. sich richteten

(Schol. in Arat. 37 p. 348 M. Ideler Unters. lib.

d. Urspr. u. d. Bedeut. der Sternnamen, Berlin

1804, 294; dies wurde in geistiger Hinsicht auf

die Ziele der Weltkinder iibertragen von Hippol.

refut. omn. haeres. IV 48 p. 118 D. Schn.).

Von Frauen, die in anderen Sagen aufiernalb

der Katasterismen vorkommen, wird H. genannt

:

1. die Tochter des Danaos, CIG 2374, 16 E. Hyg.

fab. 170 p. 33 Schm.; % Gattin Oinopions und

Mutter der Mtgw, der Geliebten Orions, Parthen.

Erot. 20; 3. Tochter des Selinus, Gemahlin von

Ion, Mutter der Bura, Pans. VII 1, 2. 25,

5. Steph. Byz. s. v. Vielleicht geht auf ein Heilig-

tum derselben die Inschrift CIG I 529; 4. Amme
des Hermes, Philostephanus Schol. Pind. 01. VI

144 = FHG ed. M. Ill 30, 9; 5. Bakchantin

Noun. Dionys. XVII 217; 6. Hesperide auf einer

Vase in Neapel, CIG 8394. Stoll a. 0.; 7. Bei-

name einer Frau , CIG 6254. Anth. Palat. App.

nr. 247 MaQxtavt} EXixy. CIA II 2, 989, 9.

[Gundel.]

Helikeia s. Helike.



Nachtrage.

S. 572, 24 ist einzuschieben

:

Onlbanum, Mutterharz. Diese heute hcch-

stens noch zu zerteilenden Pfiastern und Salben

sowie zur Bereitung von Kitten gebrauchliche

Droge stammt nach den neuesten Angaben von

mehreren Umbelliferen Persiens und Afghanistan
(Ferula galbaniflua Boissier et Buhse = Peuce-

danura galbanifluum H. Baillon und deren var.

Aucheri, dann Ferula rubricauHs Boiss. = Peuce-

danum rubr. H. Baill. und Ferula Scha'ir Bge.

;

vgl. Dragendorff Die Heilpfianzen 495. J.

Wiesner Die Kohstoffe des Pflanzenreiches 12

198. F. A. Fluckiger Pharmakognosie des

Pflanzenreiches 3 62ff. , wo auch weitere Literatur,

Beschreibungen und Analysen zu finden sind).

Das im europaischen Handel erscheinende G.-Harz

bildet nach Wiesner entweder kieine Korner
oder grOBere, wahrscheinlich aus kleineren Stucken

zusammengeknetete Massen von ziemlich gleich-

artiger, grunlichbrauner Farbe, wachsartigem
Glanze, durchdringendem, an gelbe Rube erinnern-

dem Geruch und bitterem, terpentinartigen Ge-

schmack. Langer gelagert nimmt das G. eine

aus Grim in Orange iibergehende braunliche Farbe
an. Auf frischeT Bruchflache ist es gelblich bis

weiB, glanzt, wird aber bald matt. Der Bruch
ist muschelig. Schon der altisraelitische Gottes-

dienst gebraucht ein Rauchwerk Ghelbenah, yaX-

pavr) (Exod. XXX 34. Jes. Sir, XXIV 21); "die

Hippokratiker verwenden ein %aX8dvt) genanntes

Harz hauptsachlich bei Frauenieiden in Form von

Raucherungen und Pessarien (Littre" II 455. 465.

VI 347. VII 372. 414. VIII 165. 173. 219. 425).

Theophrastos setzt yaX^avr} nebst fid?.oafiov nnter

die MxQva (h. pi. IX 1, 2), es hat einen unan-

genehmen und arzneiahnlichen Geruch und stammt
gleichfalls ana Syrien von dem sog. Panakes (h.

pi. IX 7, 2). Der Saft des Panakes, die sog. yaX-

§dvr), wird verwendet gegen Fehlgeburten, gegen
Krampfe und ahnlicbe Schmerzen, ferner gegen
Leiden der Ohren- und Stimmorgane fh. pi. IX 9,

2), Nikandros (Schneider Nikandrea) nennt
theriak. 52 die yal^dvij fiagvodpog und sprifht

938 von Qi£at yaXfiavibeg und alexinharm. 555
von einer gi^a yaXfiavosooa, was die Scholien als

Qit,a. yaXfiavTis erklaren. Auch nach Dioskurides

mat. med. Ill 83 W. (87 Spr.) ist es der Saft

einer in Syrien wachsenden Dolde, welche einige

fi£ta)7ioY nennen.
,Als bestes G. gilt das, welches weihrauch-

ahnlich, kornig, rein, fettig, holzfrei ist und etwas
von der Frucht und der Staude beigemengt ent-

balt, einen starken Geruch hat, weder sehr feucht

noch ganz trocken ist. Es wird verfalsclit durch
Zusatz von Harz, Bohnenmehl und Ammoniakum.
Es hat erwarmende, breDnende, reizende und ver-

teilende Kraft. Im Zapfchen und in der Rau-
cherung angewandt befOrdert es die Menstruation

und treibt den FOtus aus. Mit Essig und Na-
tron aufgestrichen vertreibt es Leberflecken und
wird getrunken gegen alten Husten, Atemnot,
Asthma, innere Rupturen und Krampfe. Mit

10 Wein und Myrrhe genommen, ist es ein Gegen-
mittel gegen Gift ; es stofit auch in gleicher Weise
genommen den toten Ftftus aus, auch wird es

gegen Seitenschmerzen und Furunkel aufgelegt.

Epileptische, von Mutterkrampfen und Schwindel
Befallene regt es als Riechmittel an. "Wilde Tiere

verscheucht es, wenn es zur Raucherung auge-

ziindet wird und schiitzt die damit Eingesalbten

vor Bissen. Schlangen tOtet es, wenn es mit
Barenklau und 01 in deren Nahe gehracht wird

;

20 Zahnschmerz lindert es herumgestrichen oder in

den hohlen Zahn gesteckt. Es scheint aber auch
Harnverhaltung zu bewirken. Zu Tranken wird

es aber mit bitteren Mandeln und Wasser oder

Raute oder Honigmet oder warmem Brote ge*

mischt ; anders mit Mohnsaft, gebranntem Kupfer
oder frischer Galle. Gereinigt wird es mittels

Kolierens.' Celsus nennt es als urintreibendes,

Eiterung befOrdemdes, reizendes, atzendes und
erweichendes Mittel (III 21. V 3. 4. 6. 18, 2);

30 als Umschlag bei Nerven und Gelenkschmerzen
wird V 2, 28 galbanum sine sureulis gebraucht

(W. Frieboes A. Corn. Celsus 609). Scribonius

Largus nennt G. als Zusatz sehr vieler Arznei-

mischungen, ebenso Marcellus Empiricus, Theo-
dorus Priscianus, Pelagonius, Vegetius, Chiron,

die Geoponika u. a.

Columella heilt damit (VIII 5) von Schlangen
angeblasene Kiichlein; dagegen scheint er eine

heimische Pflanze zu bezeichnen, wenn er ver-

40 langt, dafi ein guter Gartenboden noria galbana
suceo nicht dulde (X 17). Nach Sueton Galba
3 lciteten einige den Namen Galba davon ab:

primus Sulpieiorum cognomen Galbae tiUit . .

.

quod oppidum Hispaniae frmtra diu oppugna-
tum inlitis demumgcdbano faeibus sueeenderU (!).

Plinius berichtet (n. h. XXIV 21) im wesentlichen

dasselbe wie Dioskurides, doch wachst es ihm
(XBI 126) in Amano monte e ferula, quam eiics-

dem nominis resinae rnodo stagonitim appetlatit;

50 der Preis des medizinisch-reinen betrug damals
in libras J^V- Angeziindet verscheucht es die

Schnaken aus den Garten (XIX 180, vgl. Palla-

dius I 35, 8), dient zur Verfalschung des Bal-

sams (XII 121) und bildet einen Bestandteil des

metopitm (XIII 8); vgl. Lukan. Phars. IX 916

(peregrinaque gaibmia sudant) und Calpurn. eel.

5, 89. Auch Galen schreibt (XII 153) dem G. r

das er als Saft einer Doldenpflanze bezeichnet

nnd nach Dioskurides beschreibt, erweichende und

verteilende Kraft zu (XIII 957), es erwarmt im

dritten Grade, trocknet im zweiten, erweicht ver-

hartete Stellen und skirrhOse Geschwure (XI 728.

738), nutzt bei Mutterkrampfen (XIII 320), Pneu-

monie (XV 858), Fieber (XV 846) u. a. Ihm 10

folgten; Rufus, Oreibasios II 699 (= Synops. II

56). V 78. 79. 640. VI 476 Aetius Amidenus I

p. 24. der Aldina von 1534 und Paulus Aegi-

neta VII p. 118 der Aldina von 1528. Alexander

. Trallianas (ed. Puschmann) gibt G. I 401 gegen

Quotidianfieber und Quartanfieber (425), in zu-

sammengesetzten Mitteln gegen SchwerhOrigkeit

(II 75), zur Beschlennigung der Eiterbildung (115),

gegen sog. Ankylosen (541), gegen Husten und

Atembeschwerden (157. 159. 177. 185), in einem 20

Erweichungspflaster bei Verhartungen des Magens

(297), ferner als Bestandteil der sog. Undank-

medizin (I 423), der Eibischsalbe (517), des Zin-

nobermittels (557), das Lysiponiummedikamentes

(I 589. II 539). Galbane oder chalbane steht

auch in dem Verzeichnis kostbarer Einfuhrartikel

in Iustinians Pandekten (Meyer Gesch. d. Bot.

H 167). Nach Suidas p. 1115 ist %ai{}avr} aloi<ptj

ttg evEQy&TitcTj agos titTiovg.

Aus alledem ergibt sich nichts weiteres zur 30

Bestimmung dieses Harzes ; was die Alten unter

G. verstanden, ist eben nicht mehr zu entratseln,

wahrscheinlich liefen auch verschiedene Drogen

unter diesem Namen : jedenfalls aber war es nicht

identisch mit dem jetzt so benannten; vgl. Ko-
bert Hist. Stud. V 53 nr. 91 und I 102.

[Stadler.]

S. 1227, 25 ist einzuschieben

:

Georgios Lakapenos, gelegentlich falschlich 40

Gregorios oder Johannes (Ambros. E 81 sup.:

Bassi Riv. di filol. XXV [1897] 445) genannt;

statt Aaacmrivoc, (nach Krumbachera. u. a. O.

559, 2 = aus Aaxcw}), in hsl. ttberlieferung

Ldkkapenos, Lakapinos, Lakaptinos, Lekapenos,

Leukapinos, Logaponus (Krumba cher 559, 2),

Alakapinos (cod. Mosqu. 434 s. XV/XVII bei

LundstrOm Eranos II [1897] 48) geheiBen,

byzantinischer Monch, der in Thessalien, mit ge-

lehrten Studien beschaftigt, in den ersten Jahr- 50

zehnten des 14. Jhdts. lebte; Zeitgenosse von

Johannes und Andronikos Zaridas, Schtilern des

Maximos Plamides, und Gregorios Palamas: vgl.

Maximi monachi Planudis epistulae, Ed. Max. T r e u

1890 p. 224 und das Zeugnis der altesten Hand-

schrift seiner Briefsammlung, des cod. Coislin.

341 aus dem J. 1318 (Omont Invent, somm. des

manuscr. grecs de la Bibl. nat. Ill [1888] 186),

ein ,nicht uninteressanter byzantinischer Vorlaufer

des byzantinischen Humanismus', als Verfasser 60

von Schulbiichern von gewisser Wirkung auf seine

Zeifc und die folgenden zwei Jahrhunderte.

Erhaltene Werke: \)'Emaxolal xov Aaxanr)-

vov xvqov ree&gyCov xal xov ZaQt&a xvqov *Av6qo-

vixov, Sammlung von 32 Briefen: 8 von Andro-

nikos Zaridas an Lakapenos, 24 von Lakapenos

trod zwar 17 an Andronikos Zaridas, 4 an dessen

Broder Johannes, je einer an einen Arzt Zacharias,

an Palamas und Michael Gabras (vgt besonders den
Berieht von Zanetti Greeca d. Marci bibliotheca

codd. mss. 1740 S, 233 liber cod. Marc. 446). Eine

Ausgabe dieser Briefsammlung, die in zahlreichen

Hss. erhalten ist (s. Voltz a. u. a. O. 222ff., dazu

Na«htrage bei Bassi a. O. 267—276. 445f.), steht

noch aus; sie wtrde Material flir die Literatur-

geschichte, Lexikograpbie und Graramatik liefern.

Ediert ist nur als Probe Brief 13 der Sammlung
(inc. as <S' %v tig sQ^xat . . .) bei Bassi 274f.

Ziel der Schriftstellerei ist in diesen gekunstelten

Briefen, die wirklich und nicht fingiert zu sein

scheinen, einzig und allein das mit gutem Erfolg

durchgefuhrte Streben nach xaXXiQQiiftoavvt), wel-

ches sie zu emem oft gebrauchten Schullesebuch

jener Zeiten machte. In den Hss. finden sich

bisweilen, so schon in der altesten, dem cod.

Coislin. 341, Interlinearnoten, Anmerkungen, Epi-

merismen, die, einsetzend mit dem Lemma yQ<x-

(petv, dem Text der einzelnen Briefe oder, zum
Teil unter den Bezeichnungen yQafi/Aatixrj, oi za>v

smazoktov /uSQiGftoi, xsyvoXoyia nsgl ygafiftaux^g

u. a., dem gesamten Briefcorpus folgen oder, von

diesem losgelOst, als vollstandiges Werk erscheinen

oder gar, noch immer unter dem Titel yQafi^a-

Tixf}, als alphabetisch geordnete Wortsammlung
auftreten (vgl. Voltz a. a. O.). Sie wurden zu-

erst als Werke des Lakapenos hingestellt von

Bandini Catal. cod. Laur. H (1768) 367. Diese

alphabetische yqaptiiaxatri ist aus cod. Mosqu. 316

herausgegeben von Matt h aei Lectiones Mosquen-

ses 1779 p. 55—79 und in ganz kleiner Probe aus

cod. Marc. 486 bei Villoison Anecdota Graeca

II (1781) 79. Cber den Quellenwert dieser Samm-
lung vgl. Voltz 232—234 und Krumbacher
a. 0. 559. 577. — 2) Sammlung von 246 Briefen

des Libanios mit der Vita Libanii von Eunapios

an der Spitze, in einer oft besseren und durch-

gangig kiirzeren hsl. Fassung, die fur seinen eigenen

Briefwechsel als Vorlage und Stilniuster (s. z. B.

Matthaei a. a. 0. passim) diente, in zahl-

reichen Hss. erhalten; vgl. uber diese Recensio

Lacapeniana und ihre fiberlieferungsgeschichtliche

Bedeutung Fflrster De Libanii libris manuscri-

pts Upsaliensibus etLincopiensibus, Rostock 1877,

8—16. Lundstrfim Prolegomena in Eunapii

vitas philosophorum et sophistarum (Skrifter i Up-

sala VI 2 [18971) 20—35 (s. dazu Kroll Berl.

Philol. Wochenschr. XVHI [1898] 933-934).

Libanii orationes. Rec. Fflrster I 1 (1903) 1-3, —
3) Kommentar zu Epiktets Encheiridion {c. 1—12,

unediert) im cod. Paris. 1961 (fol. 24), der, von

Konstantinos Palaeokappa (Omont a. a. 0. II

[1888] 171) geschrieben, nicht uber jeden Zweifel

der Echtheit erhaben ist (s. Krumbacher a. u.

a. 0. 559). Im cod. Mosqu. 434 der Synodal-

bibliothek (s. den Katalog des Archimandriten

Wladimir 1894, 666 und danach LundstrOm
Eranos II [i897] 471) findet sich fol.^387—397

:

i£rjyrj<H$ eig syyeiQiStov 'EmxTrjrov xov 'Alaxajii-

vov, freilich mit anderem Anfang, als im Paris.

1961. — Nicht erhalten oder noch nicht wieder-

gefunden: 4) Eine Historia von nicht naher be-

kanntem Inhalt, nach Verderins Snpplementom

epitomes bibliothecae Gesnerianae etc, Lugd. 1585

p. 59 (darnach Fabricins a. a. 0. XH [1809] 60)

in einer Hs. aus einer constantinofpofiliftnuchen

BibMothek. — 5) "jforfoi, ein ia*l»ii3ies Gedieht,
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an verschiedenen Stellen des Briefcorpus genaimt Suid. s. ysw^xat): ysvvfjxat * jt&Xai to x&v 'A&ij-

(Fabricius ebd. 61). — Zweifelhaft oder pseud- vaiatv zzXrj&og tiqiv tj KXeto&ivt) Stoixrjaav&at xa

epigraph: 6) Homeri canonismata inedita im cod. jisqi xac <pvXa$ difioijzo els {evxaxQldae xai suppl. e
Paris. Graec. 2938, die zuerst yon Mellot Catal. Pint. Ties. 25} yecogyovg xai 8i}f*tovQyovg xai
codd. mss. bibliothecae regiae II (1740) 575 und tovxcov <pvXal r\aav

6'
'

, x&v 6e q>vX&v Exdoxr\ puoigas

Omont a. a. 0. Ill (1888) 65 unter Ausdriicken ei%e y , ag qpoazoiag xai zgtzzvag sxdXovv zoixojv

des Zweifels wohl nur deshalb dem G. L. zuge- 6k ixdazt] ovvsiorrjxsi ix zQidxovxa ysvtbv, xai

wiesen wurden, well vor ihnen im Codex der gram- yivog. exaaxov avdgag eixe xotdxovza xovg sis xa

matische Briefkommentar des Lakapenos steht. — yt-vrj zsxay/nsvovg oTxtveg yswrjzai ixaXovvzo, {If)

7) Traktat xeqi owxd&ojg xwv gjjfxdzov . flfters 10c5v at isgatavvai (at suppl. ex Harpokrat. s. yevvtj-

in friihen Drucken dem Lakapenos zugeschrieben, tch) ixdozotg nooorjxovoat ixXypovvzo, ohv EvftoX-

nach hsl. Zeugnis Werk von Michael Synkellos; jiidai xai Krjgvxeg xai 'Extofiovxddai , dtg IotoqeZ

vgl. Krumbacher a. u. a. 0. 586. — Haupt- iv xf) A$qvata>v TtoXizda AowzoxiXrjg Xiyw ovzcog

schiiften: Allatius De Georgiis et eorum scrip- usw. Auch Bauern und Handwerker sind, wie

tis diatriba, Parisiis 1651 (= Fabricius Biblio schon die Zahl der .Manner' zeigt, in 4 Phylen

theca Graeca X, [Hamburg 1721] 700—704 und (der Gcleonten, Argadeis, Aigikoreis, Hopleten, He-

Fabricius-Harless ebd. XH [Hamburg 1809] rodot. V 66), 12 Phratrien, 360 G. eingeteilt

59_61); vgl. dazu Fabricius ebd. VI (1798) worden (vgl. v. Wilamowitz II 277. 147 n. 5.

191f. Voltz Byzantin. Ztschr. II (1893) 221 Wilbrandt 138ff.), sie haben, vermutlich in

—234. Krumbacher Gesch. der byzant. Literat.2 20 langen K&mpfen, politische Gleichberechtigung

(1897) 482. 558ff. 586. [B. A. Muller.] mit den Eupatriden errungen (v. Wilamowitz
I 51). Die sprichwortliche Redensart vom fiij

a iaAr, oc * x • -u- u wvXoxptvstv aus der Zeit nach Kleisthenes (Aristot.
S. 1297, 26 ut emzuschieben:

Athen pol. 21, 2) scheint ungleichmaBige Ver-

Geschlechter (rivtj), vgl. Topffer Attische teilung von Eupatriden, Bauern, Handwerkera
Genealogie, Berlin 1889, mit ausfuhrlicher Be- auf die vier Phylen zu bezeugen.

sprechung der enizelnen G. und G.-Verzeichnis. Bauern und Handwerker sind nicht Eupa-

v. Wilamowitz Aristot. und Athen 14. II 2. triden geworden, sondern Geomoren und Demiurgen
II 6. II 7. Ill 1. Wilbrandt Die politische geblieben. Noch 581/80 treten sich Eupatriden,

und soziale Bedeutung der attischen G. vor Solon, 30 Geomoren, Demiurgen bei der Archontenwahl

Philol. Suppl. VII 1899, 133ff. gegeniiber als geschlossene Stande, die noch immer
Die Nachrichten der Lexikographen gehen urn die MacM im Staate kampfen, obgleich alle

zuriick auf Meliton xeqI x<x>v 'Adrfvrjot yevwv (Har- drei ,adlig' sind. Die strenge Geschlossenheit be-

pokrat. s. xdfezog) , Drakon xsqi ysvaiv (Harpo- sonders der eupatridischen G. wird auch fur diese

krat. s. 'EtEofiovT&dai), Theodoros tzeqi Ktjqvxcov Zeit, das 7. und 6. JMt., ausdriicklich bezeugt:

yevovs (Etym. M. 429, 26. Phot. s. ^{lEgoxaXXeg), Kylon ist xtbv TidXai evyevrjg xe xai Svvatog, Thuc.

Hellanikos Atthis (jieqi xov yivovg x&v 'legocpav- I 126 (Wilbrandt 152ff. ; ist da zwisehen altem

rcov, Harpokr. s. IsQoipdvxrjg). TQpffer p. 1 not. und jungem Adel geschiedenV), im Skolion wird

I, Die Geschlechter im Adelsstaat. Auf geklagt (Athen. pol. 19, 3):

Theseus (Plutarch. Thes. 25) wird diestandische40 aw AeitpvdQiov ngodoyahatgov

Gliederung der Athener in Eupatriden, Geomoren, otovg avdgag djidiUoag n&zEoihii

Demiurgen zuriickgefuhrt. ayadovg xs xai evjiaxgtdag
Nach der Eede gegen Eubulides [Demosth. oi tox

1

Bet^av ol'a>v TiazsQwv saav.

LVH] 67 sind Apollon xaxQtpog und Zeus egxelog Megakles lafit (Pind. Pyth. VII) Vaterstadt (Athen)

G6tter der Genneten. Die Frage nach Zeus her- und G. (die Alkmeoniden) verherrlichen.

keios und Apollon patroos bei der Dokimasie der Keryken und Eumolpiden sind die Inhaber

Archonten (Aristot. Athen. pol. 55, 3) neben der der eleusinischeu Priesteramter , die Butaden

Frage nach Vater, Mutter, des Vaters Vater und scheiden sich von den Bewohnern des Demos
der Mutter Vater lafit eine Zeit erschliefien, in Butadai stolz ab als Eteobutaden, die Alkmeo-

der der Kult des Zeus herkeios und des Apollon 50 niden und Paioniden leiten ihre G. aus Messenien

patroos den Eupatriden vorbehalten ist und nur von Nestor ab (Pans. It 18, 8. Topffer 225),

Eupatriden zu Archonten gewahlt werden konnen. die Androkleiden sind als Adelsg. in Athen (He-

Schon vor Drakon jedoch wurden die Archonten sych. s. v.), als Konigsgeschlecht in Messenien

gewahlt dgtaxivSrjv xai jiXovtivfyv (Aristot. Athen. (Pauss. IV 4, 4. Topffer 244) und Ephesos

pol. 3, 1 j 3, 6). Im J. 581/80 werden zu Archonten (Pherekydes bei Strab. XIV 633. Topffer 245)

gewahlt 5 Eupatriden, 3 Agroiken, 2 Demiurgen bezeugt. Dafl diese Eupatriden jemals Geomoren
(Aristot. Athen. pol. 13, 2; vgl. 3, 6. 55, 3. und Demiurgen in ihre G. aufgenommen haben,

v. Wilamowitz II 51). erscheint ausgeschlossen.

Folglieh ist vor Drakon mit dem Kultus des Demnach ist anzusetzen, daB die Geomoren und
Zeus herkeios und Apollon patroos der ,Adel* den 60 Demiurgen eigene plebejische G. gebildet haben.

.Bauern' und ,Handwerkern' verliehen woiden

:

Die AatdaXiSai und AWallbai sind vermutlich einst

dieser SchluB wird bestatigt durch Platon Euthy- Gilden gewesen (v. Wilamowitz II 58). Die

dem. 302 (Zeus herkeios und Apollon patroos Aiyetgoxofiot, tygeaievxat, PeipvQatoi sind schwer-

sind alien Athenern gemeinsam, vgl. Topffer 7) lich ursprunglicn eupatridische G. Die 700 Fami-

und Aristot. Athen. pol. (im Lex. Patm. Bull. lien (oixiat), die Isagoras, des Kleisthenes Gegner,

corr. helL I 1877, 152 Sakkel. = Rose frg. 385. mit Hilfe des Kleomenes vertreibt, haben zum
Athen. pol. ed. Kaibel-v. Wilamowitz frg. 3; vgL grofien Teil yennutlich plebejischen G. angehQrt

SchoL Plat. Axioch. p. 371 D. Harpokr. s. yewfyat. (Aristot Athen. poL 20, 3). Die Erkenntnis, daB

die ,Cteschlecht6rf zum Teil recht kflnstliche Ge-

bilde sind, linden wir Harpokration s. ysw^xai:

6&X °^ avyyeveZg axXwg xai oi ef atfiatog yevvrj-

xai xs xai oi ix xov avxov yevovg ixaXovvzo,

dXX" ot it doxrjg sis ra xalov/ueva yew)
naxavEfirid-svxBg, Schol. Plat Phileb. 30D:
ovxot (sell, oi yEvvvjxai) 5' slat xa&djisg oi dr)fj.6zat

xat -(pgaxogeg v 6 pat z ivi sxovzsg xoivodvlav.

IG I 61 (erganzt aus der Rede gegen Makar-

tatos [Demosth. XLIII] 57) wird auf einem Stein 10 bestimmter Census {xeXog).

keios gehort urspriinglich allein den Eupatriden,

wahrend die Orgeonen ihren Dionysoskult haben:

jetzt werden die Orgeonen in die Phratrien auf-

genommen, sie erhalten auch den Kult des Zeus

herkeios und Apollon patroos, dancben wird nun
an den Apaturien auch dem Dionysos geopfert,

TOpffer 10—13.
Alle Burger sind adlig, auBer dem Adel wird

fur Bekleidung der hochsten Amter verlangt em

aus der Zeit des Dekeleischen Krieges ein Dra-

kontisches Gesetz von Solons erstem Axon zitiert

uber die Aidesis bei unvorsatzlichem Totscblag;

. . Aq&xovzos vdfiov xov meal xov (povov dvaygaytdv-

xcov oi dvayQatpfjg xcoy vdficov. . . (aldsoaoSai 6' mv
lisv naX7\Q) f}i 7] ddeXfpog tj i'tfg obiavxag, . .(iav

(5e xovtcov firjdsig tji, xxsi)vr)i Ss Sxatv, yvwoi db

{oi jiEvyx^tfxovxa xai zig oi e(phai axovxa) xxtl-

vai, iaio4(ov $£(xa oi (podxOQeg ear s&eXwotv.

Schon in Drakon s Gesetzen werden genannt

Pentakosiomedimnen, Hippeis, Zeugiten (Aristot.

Athen. pol. 4, 3), diese drei Steuerklassen (xiXrj)

haben ihre Vertretung im Rate (ebd.), sie sind

die SjzXa TraQsxoft^ot, denen die Regierung iiber-

lassen ist (4, 2). Auch zur Zeit Drakons existiert

schon die vierte Steuerklasse {x^fiaxi SieiXev

Solon die Btirgerschaft etg xhzaga xiXv\ xaftdztsQ

bijiQr]xo xai jzpoxeQov), die Theten, denen

xovtovg S)e oi nEVx^xovxa xai sis aQ(t)o(xiv8t)v 20 erst Solon Anteil gibt an Volksversammlung und

aioEtoftciw). Neben eupatridischen Mitgliedern,

den aotoxivdtjv zu wahlenden , sind auch nicht-

eupatridische Mitglieder in der Phratrie: an-

scheinend Geomoren und Demiurgen (Wilbrandt
152ff.).

Zwei Arten von Phrateren bezeugt auch Philo-

Choros (bei Phot. S. dpyeibvsg) : 7tEQt de xmv

doyEtovoiv ysygafpEV xai <PiX6xooog * tovg de <pod~

xogag 'Endvayxsg &';;eo#a( xai xovg ogystovag xai

xovg ofioydXaxxae , ovg yevvrjzag xaXovyLzv. n ' a

Gerichten (Aristot. Athen. pol. 7, 3). Urspriing-

lich sind die Bezeichnungen Hippeis, Zeugiten,

Theten wohl Bezeichnungen der Stande, genau.

entsprechend den Bezeichnungen Eupatriden, Geo-

moren, Demiurgen. Als Namen fur die Steuer-

klassen sind die Bezeichnungen Pentakosiome-

dimnen, Hippeis, Zeugiten, Theten nicht erst von

Drakon geschaffen: das Prinzip, doiozlvdrjv xai
7iXovxcvdt]v zu wahlen, wird ausdriicklich als

Die 30 vordrakontisch bezeichnet, 3, 1 : ijv d" fj xd^ig xi\g

Bezeichnung SfioydXaxzsg lafit auf alte Zustiinde

schlieBen (Philochoros bringt nach Lex. Patm.

und Harpokrat. s. ysvvfjxai die Notiz ivzfi zezagxr}

'Azftidog, v. Wilamowitz II 269, die Gesetzes-

bestimmung ist demnach spater erneut), Seleukos

bei Phot. s. oQyzwvEg (2sXEvxog iv x<p vsiOfj.vtf~

fiaxi x(ov ZoXoyvog d^dvaiv boyewvag (pr)(H xaXet-

a$at xovg ovvdoovg sxovxag jieoI xivdg rjoaiag rj

deovg) bezeugt fur die Zeit Solons die Orgeonen. gewissen Abschlusse kommt dadurch, daB alle

Zwei Arten ,Adliger' sind aus Aristot. vgl. 40 Burger, Eupatriden, Geomoren, Demiurgen, in die

[Demosth.] LVTI 67. Plat. Euthyd. 302 zu erschlie- 4 Phylen^ 12 Phratrien, 360 G. eingereiht werden

dgxalag jioXirsiag xrjs ago Agdxovxog xotdde
*

Tag jnev aQxag xa&ioxaoav aoiouvdrjv xai jtXov-

xivbriv.

Die plebejischen G. und die vier Steuerklassen

sind alter als Drakon, dgicxivdyv xai jiXovxivSrjv

werden die Amter schon vor Drakon besetzt. Das

ftihrt zu folgender Kombination: in derselben Zeit

vor Drakon, in der der Kampf der Stande zu einem

Ben ; zwei Arten ,Adels ( bezeugen CIA 61 und Phi-

loch, vgl. Seleukos bei Photius. Daraus ergibt sich

die Identitat der patrizischen Adligen, die sich

stolz als SpoyaXaxTsg bezeichnen, mit den Eupa-

triden, die der plebejischen Adligen, die als

Orgeonen bezeichnet werden, mit den Geomoren

und Demiurgen. Sind die Eupatriden Genneten

im speziellen Sinne, so sind staatsrechtlich die

Angeborigen beider Kategorien Adliger sowohl 50 Der verarmte Eupatride kann in das fyzixor

Phrateren (Philochoros) als auch Genneten : Aristot. xiXog kommen und damit von Volksversammlung,

(vgl. v. Wilamowitz II 140), wohl durch den-

selben Akt der Gesetzgebung, wird auch die Ent-

wicklung der Steuerklassen abgeschlossen dadurch,

daB die Gesamtburgerschaft in die vier Steuer-

klassen der Pentakosiomedimnen, Hippeis, Zeu-

giten, Theten eingeteilt wird und die politischen

Rechte an die Zugehorigkeit zu einer der drei

ersten Steuerklassen gebunden werden.

Phrateren (Philochoros) {

Athen. pol. im Lex. Patm.; Pollux LTI 52: ixa-

Xovvzo de ovxot (sciL ot ev ixdozco ysvst avSgeg)

xai oftoydXaxxsg xai ooyetovsg. Bekk. Anecd. I

227: wajtsQ oi 8rjf.i6xat xai (pqaxeQEg ixaXovvzo

v6fA,o>v xotvoiviav ziva ixovxsg, ovtco xai oi yevvfjzat

ovyysvixayv ogytov f] dsaiv (scil. xotvoiviav xtva

syovxeg), ay &>v xat ogyeaweg rivofidofirjonv.

ogyta lassen Kult des Dionysos vermuten:

Richterstellen, jedem Amt ausgeschlossen sein,

ohne die Zugehorigkeit zu seinem Geschlechte

zu verlieren: Rede gegen Makartatos [Demosth.

XLLTI] 54: wenn ErbtOchter das {hjztxdv xiXog

zahlen, haben die ihrem Geschlechte angehOrigen

Pentakosiomedimnen, Hippeis,' Zeugiten fur ihre

Mitgift aufzukommen. (Das Gesetz wird mit

Wahrscheinlichkeit datiert auf die Zeit Solons:

Harpokr. s. Beoivta • iv olg oi yewijxat ixsdvov. 60 Rede gegen Leochares [Demosth. XLIV] 68>

Rede gegen Neaira [Demosth. LIX] 78: Eid der Der vermOgende Demiurg kann als Penteko-

Gerairai- xai to feoivta (KflrvB; dedyvta F siomedimnos sogar Schatzmeister (Aristot. Athen.

X#) xai ra io/?d«^«a yegaigQi t0 Atovvoxp. vgl.

Hesych. s. fcoivia • dvoia Aiovvaov 'A&rjrtjotv xai

&eog Giotvog Atowoot. Etym. M. 1 18, 54 : *Ana-

Tovgia* iogtf] huxeXovftert} xqi Atovvotp rip Ilva-

vey/tdwi pnrprL

Der Knit des Apollon patroos mid Zens her-

pol. 8, 1), er kann Archont und Ratsherr anf

dem Areshugel werden, ohne die Zugehorigkeit

za seinem ,Geschlechte' zu verlieren: Die drei

Archonten aus den G. der Bauern und die swei

aus den G. der Handwerker im 3. 581/80 (Aristot.

Athen. poL 13, 2) sind Pentakosioxnedimnen oder



Bitter: Aristot. Athen. pol. 26, 2: ^tfov 'Av&s-
jtitov TtjvS' ave&tjxs &edtg &*}Ttxov dvzl xUovg
inTzaft aptvy&nEvoq verkundet die Aufschrift
eines dvd&qpa zedv ag^ettW auf der Akropolis:
Aristot. Athen. pol. 7, 4.

Die vordrakontische Gesetzgebung, die den
Geomoren und Demiurgen Gleichberechtigung
gewahrt, schrankt die Macht der Eupatriden
bedeutend em; docli ist deren EinfluB noch groB u , .

r

genug, die ganze Gliederung des Staates bleibt 10 iiische G.-Staat ist beseitigt.

steht den Demoten zu (42t 1); offiriell wird dem
Namen des Burgers der Name des Demos statt
des Naraens des Vaters beigesetzt (21, 4), das ist

die Praxis der offiziellen Inschriften des 5. Jhdts.
Rede gegen Neaira [Demosth. LIX] 59 gehCren
sieben Angehcrige des Geschlechtes der Brytidai
sechs verschiedenen Demen an (Topffer 308/9).
Die Demen. wurden zum Teil nach den alten G.
genannt, z. B. Butadai, Thymoitadai. Der athe-

gentilizisch. Von Staatswegen sorgt noch im
4. Jhdt, der Archon dafiir, da6 die ,Hauser' nicht
aussterben: Isaios VII 30. Aus Philochoros bei
Phot. s. oQyedjvE$ und aus der Demotioniden-
inschrift IG II 841b durfen wir Dokimasie der
iibrigen Phrateren durch die eupatridischen Phra-
teren allgemein erschlieBen. Von der Aufnahme
in Geschlecht und Phratrie hangt das Biirger-
recht ab. Plutarch Solon 91 (Bei ir z$ yivzi

II. Die Geschleehter unter der Demo-
kratie. Die Zugehorigkeit zu einem alten Ge-
schleclite und einer alten Phratrie ist jetzt staats-

rechtlich bedeutungslos, die G. haben fortan nur
privatrechtliehe Bedeutung. Ta dk yhr} xal rag
(fQaxQiag xal zag isowovvag etaoev (Kleisthenes)

tysiv sxdaxovg xazd to stdtQia (Aristot. Athen.
pol. 21, 6). Die alten zwOlf Phratrien (21, 3)
werden nicht aufgehoben, ihre Zahl wird nicht

to xewaza xai *w olxov xaza/nsvetv) bezeugt 20 vermehrt nach dem ausdriicklichen Zcugnis der
Geschlechtsgiiterrecht (Wilbrandt 197). Das Afyvalcov Trohreta. (Die Aristoteles Politik 1319b
ganze Geschlecht wird haftbar gemacht fur seine
einzelnen Mitglieder: Aristot. Athen. pol. 1: das
ganze Geschlecht der Alkmeoniden wird verhannt
wegen des Kylonischen Frevels.

Dadurch, daB Solon die Verschuldung der
,Vielen' heht (Aristot. Athen. pol, 5, 1. 6, 1),

kommen Bauern und Handwerker in groBer Zahl
zum Eitter- und Zeugitencensus. Solon schlieBt

erwahnte Phratrienvermehrung gilt nur i'iir Ky-
rene). Kleisthenes vermehrt die Zahl der Burger
(21, 4) durch Aufnahme von q"evot, fiizoixoi, sogar
dovloi (Preigelassenen?) in seine neuen Phylen,
Politik 1257 b; fur diese Neubiirger gentilizische

Verbande, Phratrien und G., neu zu schaffen, liegt

ilim ganzlich fern. Sogar das i&rd&tv ta yevt)

ist, offenbar fiir offentliche Zwecke, verboten: wird
die Theten weiter von den Amtern aus, la8t sie 80 der Versuch gemacht, so wird er verhindert mit
aber zur Volksversammlung und zu den Richter- der Formel ^ yvloxoivi-iv : das Zuriickgehen auf

die alten Phylen und die alte G.-Ordnung mitstellen zu (Aristot. Athen. pol. 7, 3). Das hat
eine weitere Beschrankung des Einflusses der
Eupatriden zur Folge, denn die Theten sind in
der Mehrzahl Bauern und Handwerker.

Dank dieser MaBregel Solons stellen Bauern
und Handwerker im J. 581/80 funf von zehn
Archonten, die andern funf sind irtimer noch
Eupatriden. Peisistratos stutzt sich auf das Volk

ihren Eangunterschieden ist unstatthaft (Aristot.

Athen. pol. 21, 2).

Die Frage ist : werden die von Kleisthenes neu
kreierten Burger in die bestehenden G. und Phra-
trien aufgenommen? Unzweifelhaft werden sie

in eine Phratrie aufgenommen : noch im 4, Jhdt.
heiftt es in Burgerbriefen: IG II 228: xal eivat

(Aristot. Athen. pol. 13, 4). Bei der Archonten- 40avm> ygdyaod-cu tpvkrjg xal drjpov xal (pQarg lag
wahl im J. 581/80 (Athen. pol. 13, 2) werden
zum letztenmal die Bezeichnungen der alten Stande
Eupatriden, Geomoren, Demiurgen erwahnt: die
Bezeichnung ist dann in der offiziellen Termino-
logie verschwunden. Die alten Steuerklassen der
Pentakosiomedimnen , Hippeis, Zeugiten, ITieten
werden bezeugt fur das J. 457/6, in dem den
Zeugiten das Archontat zuganglich wird (Aristot.

Athen. pol. 26, 2), fur das J. 387/86 IG II 14

fjg av fiovXrjzcu xara zov vofiov, ebenso ist die

Wahl von <pvArj, drjfios, (pgaxQia freigestellt dem
Xeubtirger IG II 115b. 148. 230a (Dittmar
Leipz. Stud. XIII 158ft).

Der Besitz des Biirgerrechts wird von Klei-

sthenes abhangig gemacht von der rechtuiafiigen,

anerkannten Zugehorigkeit zu einem Demos (Ari-

stot. Athen. pol. 42, 1); die Bezeichnung nach
dem Demos wird offiziell eingefiihrt, damit die

(v. Wilamowitz 182). Isaios VIH 39. [Demo- 50 Neuburger nicht erkannt werden, wenn die alten
sthenes] XLirt 54.

01 T<p yivBt fir} xa&agoi ftirchten fur ihr

Burgerrecht vor Peisistratos' erster Tyrannis, nach
dem Sturze der Peisistratiden wird em diaynjqHOftog
veranstaltet (Aristot. Athen. pol. 13, 5). Isagoras
und Kleomenes vertreiben 700 vermutlich uber-
wiegend plebejische Familien (20. 3). Eine neue
Adelsherrschaft droht.

Da grundet Eleisthenes die Demokratie: die vier

Burger sich nach dem Vatersnamen bezeichnen

(21, 4). Sehr charakteristdsch fehlt in den Burger-
briefen die Erwahnung eines Geschlechtes, in

das der neue Burger sich aufnehmen lassen kOnne.
Demnach ist anzusetzen: die Neuburger des

Kleisthenes treten nicht in die vorhandenen G.
ein, sowenig sie G. neu bilden. Das ist die not-

wendigt Konsequenz von Kleisthenes' Verfassung:
den zu Biirgern gemachten £4vot, phoixoi, dovkot

alten Phylen werden beseitigt {{ovv'ytvfuni- xavrag 60 kann Kleisthenes nicht fiir neu von ihnen zu
dg 8£xa tpvXag dvri zcov rexragfov 21, 2);
dra/uet^ai (tovXoftevog OTtcag juerdo^wot xleiovg tijg

TzoAiTsiag setzt er jede seiner neuen zehn Phylen
aus einer Phylentrittys der Stadt, einer des Kusten-
landes, einer des Binnenlandes zusammen; auf
diese 30 Trittyen werden die Demen verteilt (21, 4).
Jede so gebildete Phyle sendet ihre 50 Vertreter
in den Kat (21, 3). Die Dokimasie der Epheben

bildende G. attische Heroen als Grunder des Ge-
schlechts geben, er kann ihre Vorfahren nicht im
Grabe zu Athenern machen. Er kann ihnen nur
attische Vater geben durch Adoption seitens athe-

nischer Burger aus den alten G. ; durch solche

Adoptionen hatte er jedoch seine Demen zu
Gunsten der alten Geschleehter empfindlicn ge-
schadigt. (Anders waren die Verhaltnisse gewesen

wpm? IIOUUVKOQQ

bei Bildung oder Anerkenmrog der G. der schon

vorher athraiischeii Bauern und Handworker durch

die vordrakontiscbe Gesetzgebung.)

Anch den kleisthenischen Neuburgern sowie

alien, denen in spaterer Zeit das Burgerrecht

verliehen wird, steht der Kult des Apollon patroos

und des Zeus herkeios zu : Platon Euthydem, 302.

Wie die kleisthenischen und spateTen Neu-

buTger neben die alten G. treten in den Phratrien,

ergibt sich aus Andokides I, Philochoros, der

Demotionideninschrift, Isaios II. VII. [Demosth.]

LVII. LIX, vgl. XLIII. XLIV.
Andokides I 127: die Keryken nehmen nach

,ihrem' Gesetz den Sohn des Kallias von der

Chrysias auf, nachdem Kallias den Eid geleistet

hat, daB der Knabe sein Sohn sei. Phrateren

werden nicht erwahnt (v. Wilamowitz II 271).

Philochoros (s. OQyecovsg bei Photius : tovg dk

yqattQag ixdvayxsg dsxeo&ai xal tovg OQys<ovag

xal rovg SfioydXaxrag , ovg ysvvr\xag xaXovfxtv

und Lei. Patm. Bull. corr. hell. I 1877, 152:

&ddxoQo; ds sv tfj retaQTjj 'Ar&idog ysvvrjxdg

xal ofioydlaxtag xaht. ovzot $£ rove iyygatpo-

fisvovg etg rovg ygatOQae biaxgivovTsg xal doxt-

fidCovveg el stolitai slow r) ^svoi iddxovto usw.) ist

auch fiir die Zustande der nachkleisthenischen

Zeit heranzuziehen, denn die betreffende Urkunde

hat gestanden im vierten Buche der Atthis

(v. Wilamowitz II 269). In der Phratrie dieser

Urkunde sind Genneten, die sich stolz noch dfioyd-

Xaxieg nennen, und Orgeonen. Die Genneten

haben die Dokimasie liber samtliche Briider, jeden-

falls in erster Instanz.

Die Phratrie der Demotioniden IG II 841b

(= II 2 p. 534. II 5 p. 205) hat ihren eigenen

vopog der Demotioniden. Die Briider (scil. vom

Hause der Dekeleier, vgl. Philochoros. v. Wila-
mowitz JI 259ff.) haben nach Hierokles' Antrag im

J. 396 («k <PoQf4tcovog agxovTog) sofort die Dia-

dikasie iiber samtliche Briider der Phratrie in

erster Instanz vorzunehmen; vgl. v. Wilamo-
witz II 266. 1st von ihnen jemandem die Zu-

gehorigkeit zur Phratrie abgesprochen worden,

so kann er an die Gesamtheit der Demotioniden

appellieren: urn ihren Spruch vor den gesamten

Phratoren zu vertreten, wahlen die Briider vom
Hause der Dekeleier funf Anwalte.

Anders bestimmt Nikodemos
1 Antrag: Jeder

Jiingling, der als Phrator eingefuhrt zu werden

wiinscht, hat drei Zeugen aus seinem Thiasos oder

in Ermangelung deren andere Phratoren zu stellen.

Bei der Diadikasie stimmen zuerst die Thiasoten

des zur Wahl Gestellten, dann stimmt die gesamte

Bruderschaft. Erkennen die Thiasoten den zur

Wahl Gestellten als Bruder an, verwerfen ihn

dagegen die gesamten Phrateren, so werden die

Thiasoten gestraft,

Die Mitglieder der Phratrie der Demotioniden

bestehen demnach aus den Brudern vom Hause

der Dekeleier und den iibrigen Phrateren; die

sind nach dem zweiten Dekrete in ftiaaoi organi-

siert Das Haus der Dekeleier hat noch die Ent-

scheidung in erster Instanz sich gesichert bei der

aUgemeinen Diadikasie der Phratrie nach dem

Ende des Peloponnesiachen Krieges. Das Dekekier-

haus geriert sich als adliges Geschleclit und ist

anerkannt als solches: Der Altar des Zeus ist in

Dekeleia; der Priester des Hauses fongieTt for

die Phratrie , er zieht z. B. die Strafsumme fur

den Zeus phratrios ein. Die Phratrie publiziert

am Rendezvousplatz der Dekeleier in Athen. Das
,Haus der Dekeleier* ist jedoch kein geschlossenes

eupatridisches Geschlecht: col. 64 und col. 124

werden ,die Dekeleier* gleichgesetzt dem ,Hause

der Dekeleier' (v. Wilamowitz II 266), in dem
Dekret des Nikodemos sind etwaige Privilegien

des Hauses ignoriert; Genneten werden weder im

10 Hause der Dekeleier noch in den ftiaaoi erwahnt

(v. Wilamowitz II 265).

Isaios II (jisqi tov Msvsxteovg xAy)qov) 14

fiihrt Menekles den Adoptivsohn bei den Phra-

toren ein, schreibt ihn ein bei den Demoten und
Orgeonen. 16. 17. 45 treten Phratoren, Orgeonen,

Demoten als Zeugen der Adoption vor Gericht auf.

In Menekles' Phratrie sind Orgeonen, werden

Genneten nicht erwiihnt. Die Orgeonen schreiben

ein, offenbar in ihr Eegister: der Mann ist nicht

20adlig.
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Isaios VII (ttsqI tov ' AjiokkodojQOv xaijqov)

werden Genneten und Phratoren bezeugt. 26—27
werden die Genneten als ,Verwandte' des Apollo-

doros bezeichnet: Apollodoros gehort demnach

einem adligen Geschlechte an. Dazu stimmen

die Angaben fiber die AngehOrigen des Geschlechtes

:

Eupolis, Thrasyllos, Mneson leisten Leiturgien,

Thrasyllos, der Vater des Apollodoros, als Trie-

rarch (5, 38), Archedamos wird von Apollodoros

30 aus der Kriegsgefangenschaft durch Zahlung von

Losegeld befreit (8), Apollodoros' Schwager wird

Hierophant (9), Apollodoros selbstThesmothet (34).

An den Thargelien fiihrt Apollodoros den Adop-

tivsohn Thrasyllos an die Altare zu Genneten und

Phratoren, leistet den Eid. daB er, der Einfuhrende,

und der Eingefuhrte vollbiirtige Athener seien, die

Anwesenden stimmen ab, und als QodovXlog'AsioX'

lodtooov wird der Adoptivsohn in das xoivbv ygafi-

fiaxstov eingetragen (dg xovg yervtftdg xal etg tovg

40 tpgdroQag 13). Verfahren wird nach dem Gesetze,

das ,sie', d. h. Genneten und Phratoren dieser

Phratrie, iiber die Einfiihrung der Sohne an den

Thargelien haben (§§ 15-17).

27—28 : Die Demoten tragen unterWiderspruch

der spateren ProzeBgegner des Adoptierten den

Thrasyllos als Sohn des Apollodoros in das ly^t-

aoxixw yQajtiftarsTov ein, u. a. auch auf die An-

gaben des (inzwischen verstorbenen, 26—28, vgl.

die vno&mtg) Apollodoros hin, daB Genneten und

50 Phratoren seinen Sohn rezipiert hatten.

Die Genneten und Phratoren dieser Phratrie

sind so angesehen, daB ihre Beschlusse sogar

nicht ohne EinfluB auf die BesehluBfassung der

Demoten bleiben.

Rede gegen Neaira [Demosth. LIX] 59 : Phra-

stor will seinen Sohn von der Tochter der Neaira

bei den Phrateren und Genneten des Geschlechtes

der Brytiden, dem er selbst angehOrt, einfuhren.

Die Genneten schreiben jedoch das Kind nicht

60 ein. 60: Phrastor prozessiert deshalb gegen sie

vor Gericht, leistet aber nicht den Eid, der auf

Veranlassung der Genneten von ihm verlangt

wird, daB er glaube, die Mutter seines Sohnes

sei eine athenische Burgerin. ^
Sieben Mitglieder des Geschlechtes der Bry-

tiden aus sechs verschiedenen Demen treten als

Zeugen auf: die Brytiden sind demnach on altes

adliges Geschlecht, das noch xxwammenhalt
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Die Genneten schreiben den Genneten in ihr
Verzeichnis ein : sie haben wohl, wenigstens hier,
wo es sich um Aufnahme ernes Genneten handelt,
in der Phratrie nicht nur die erste, sondern auch
die endgiiltige Entsclieidung tiber den Aufzu-
Tiehmenden, denn Phrastor appelliert nicht an die
Entscheidung der gesamten Phratores, sondern
an die des Gerichts.

In der Rede gegen Eubulides [Demosth. LYII]

C*gG AOfU

noch lange das Recht der Prftfung der gesamten
Phrateren in erster Instanz. Die Orgeonen und
die

,Verwandten* werden den Genneten immer
mehr gleichgestellt; auch sie fiihren ihre Listen.
Vor Kleisthenes haben die eupatridischen Ge-
achlechter jedenfalls mancherlei Privilegien vor
den ,Geschlechtern< der ,Bauern' und ,Handwer-
ker' gehabt.

Unter der Demokratie sind Beschliisse der
spncht Euxitheos mehrfach vom ysvog seines 10 Genneten , Phratoren , Orgeonen fur den Staat
Vaters und seiner Mutter (28. 35. 40. 44. 46.

52) ; er hat xazgaia /xv^fiam (28). Erbbegrabnisse
legen sich die Familien an, nicht die G. ; in den
Ktfiwveia {ivriftaxa, wird Thukydides' Grab gezeigt:
Marcell. vita Thucyd. 17.

Euxitheos selbst ist Phratriarch (23), Demarch
(63), Heraklespriester (46) gewesen. Er gibt zu,

daB die Mutter seiner Vaters nicht Athenerin ist,

(30), sein Vater sei trotzdem Athener, da er vor

gleichgiiltig ; sie haben im wesentlichen nur noch
religiose Bedeutung. Das Biirgerrecht des ein-

zelnen wird jetzt durch die Demoten gepriift
Yor Kleisthenes

1

Demenordnung erkannten Gen-
neten und Phratoren das Biirgerrecht zu oder er-

kannten es ab.

Aus dem Phratrienverzeichnis '.E^j^. dgy. 1901
col. 157ft"., das nur 20 Mitglieder der Phratrie
zeigt, ergibt sich, daB die Zahl der Athener, die

Eukleides geboren sci. Euxitheos
_
Mutter ist 20 sich bei den Phrateren einfilhren lassen, vermut-

raiviojioiXig (31). Er selbst unterscheidet zwischen
seinen ,Yerwandten' und den yswfjxai (24. 67),
er recbnet sich ausdriicklich nicht zu den evysvs-
oxaxot (46). Demnach ist er selbst nicht Gennet;
er spricht von seinem ,Geschlechte', sowie jeder
Athener von seinem ,Geschlechte' sprecben kann,
sowie ein jeder seine avyysvsig hat. Er ist ein-

gefiihrt bei den Phrateren, eingeschrieben bei den
Demoten (46).

lich schon im 5. Jhdt. dauernd abnimmt: die

Phratrien, ohne politische Rechte, zerfallen allmah-
lich, v.WilamowitzII276. A.KorteHerm. 37.

AVenn die Lesung IG H 1652 richtig ist,

(i)£q6(v AnoXjktovfog Tiavgjqyov rpfeaxQtaJg (@)eq-
Qix(iah)wv suppl. Biirmann, hat die Phratrie der
Therrikiaden keinen eigenen Zeus yodzQiog mehr,
sondern den Geschlechtsgott Apollon siaxg&og.

Die alten groBen G, bleiben weit in die Kaiser-
39 werden die (pgaxogsg ovyyevEig 8r)/u6zat 30 zeit hinein bestehen; durch Adoption wird ihr

(S a up p e s Konjektur r <o v ovyyevfbv i st falseh

;

ovyyevsTs der Mutter gibt es, nicht aber ygaxogEg
der Mutter) genau so zusammengestellt, wie Phra-
tores, Orgeonen, Demoten Isaios n 16. 45 und
Kratin. bei Athen. XI 460: ovyysveTg xal <p@a-
regag xal tyjuoxas evqwv ftoXtg (TOpffer ll

t 1)

;

vgl. [Demosth.] LYII 24 drmotat und ovyysvetg.
Isaios VII 27 wird eingeschrieben bei den avy-
ysvetg (die Isaios VII Genneten sind 26—27),

Aussterben verhindert, [Demosth.l gg. Makarta-
tos (XUU.) 11. 12.

Die Geschlechtskulte der groBen G. sind jeden-
falls schon im 7. Jhdt. zum Teil Staatskulte ge-
vrorden, zum Teil haben sie sich als Sonderkulte
der G. erhalten. Sowohl diese Staatskulte ^vie

diese Privatkulte bleiben bei diesen G. bis in
die Kaiserzeit. Aischines' Vater gehort derselben
Phratrie an wie das G. der Eteobutaden; alle An-

eingeschneben wird bei den Orgeonen Isaios II40gehorigen dieser Phratrie haben zu den Altaren
1 A ^Trrrl Ya« lij-ill T *7 O s A ^_^' '_. _T"_ _« __ j .__ ttij_ _ _ i_ j i n- > «ij t-\ p t» - * . * . -.-.14 (vgl. Xen. hell. I 7, 8 'AnaxovQta h otg ni re

(pQatEQEg xal oi ovyysvetg gvveiotv. [Demosth.]
LVII 43 xalsi /not teal tojv tpQaTSQwv tovg oixeiovg).

Denmach schlieBen sich die Yerwandten {avy-
ysvstg) vielfach als Orgeonen oder sonst zu einem
ftlaoog zusammen (vgl. v. Wi lam o wit z II 267);
sie werden bald als dgyetovt-g, bald als &i<xo&Tat,
bald als ovyyevsTg bezeichnet. Wenn Yerwandte
den Orgeonenverband bilden, entspricht der Ver-

der Eteobutaden Zutritt. Die Eteobutaden stellen
die Priesterin der Athena polias (Aischin. ?ieqi

jzaQanQsofi. (II) 147. v. Wilamowitz II 269, 12).

Daneben verehrt das Geschlecht der Eteobutaden
den Butes (Apollodor. Ill 14, 8. Topffer 113).

Staatskulte und Sonderkulte haben ferner die
Hesychiden und Thauloniden, sowie die eleusini-

schen G. (TOpffer 170ff. 24ff.).

Die Inschriften bezeugen Privilegien der Prie-
band genau einem adligen ,Geschlechte'

: der 50 ster-G. (ihre Streitigkeiten entscheidet der K6nig,
Orgeonenverband schreibt seine Mitglieder wie ein
Adelsgeschlecht die Seinigen in sein Yerzeichnis
ein (Isaios II 14). Nicht alle ovyytvng bilden
Orgeonenverbande, nicht alle Orgeonen sind ovy-
yersig; aber viele Orgeonen sind ovyysvfjg, und
viele ovyyevEig bilden Orgeonenverbande. Die
diaowxm der Demotionideninschrift entsprechen
genau den Orgeonen oder ovyysvsig.

Als Orgeonen , wie schon vor Drakon die

.Bauem' und ,Handwerker'. oder als avyyevstg oder 60
als Otaa&xai erscheinen die kleisthenischen und
spateren Neubiirger in den Phratrien.

Vor Kleisthenes wie nach ihm sind die ver-

schiedenen Phratrien im wesentlichen gleich orga-
nisiert (ia S'e yevrj xal xag tpgaxgiag xai xag isgm-
ovvag staoev sysiv ixdaxovg naxa xa Tidrgia)} in
jeder Phratrie sind adlige Genneten und Nicht-
genneten. Die Genneten wahren sich zum Teil

Aristot. Athen. pol. 57, 2); aus den Verfassungen
der Priester-G. lassen sich Schliisse auf die Ver-
fassungen der anderen G. Ziehen, Dittenberger
Herm. XX.

IG II 596 bauen die Krokoniden, ausdriick-

lich als Genneten bezeichnet, der Hestia ein Hieron.
"Edotjsv K^oxcoviSatg : sie veranstalten beschliefiende
Versammlungen des Geschlechts (vgl. Andoc. I

127).

IG II 605 'Etpr/fi. &qx. 1883, 82 treten Ke-
ryken und Eumolpiden zu gemeinschaftlicher Ver-
sammlnng zusammen; sie haben sogar einen ge-
meinsamen Arclion, (zav ao)yovxa xebv ysv&v col. 19.

IG n 1325 (= III 97) werden Archonten des
Geschlechts der Bakchiaden bezeugt. Diese Archon-
ten der G. wurden vermutlich jahrlich gewahlt,
IG III 680. 702: ag^avza xov Ktjffvxatv yivovg
und &Q^aq (im Aoriste) von Lebenden bezeugt;

Wkjffijfc &QX- HI (1883) 82 n, 10: to^ fyzovxag
Jiwk- &*l xa&toxafitvovg i£ ixatigov toV yivovg.

:!<} II 470 (1. Jhdt. v. Chr.) die Epheben

(Z. 11) owe^yayoy 6s xal zi}v IlakXada ftexd:

%mv yEvvyxwv xal ndliv darjyayov pexa ndoqg

evxoofiiag an den Plynterien.

IG ni 1276 ist aus der Zeit des Augustus

(Dittenberger) ein Verzeichnis des Geschlechtes

der Amynandriden erhalten; angefuhrt wird ein

aqyoov xov yevovg, ein izpsvg KexQoxog, ein xafiiag

tow" yhovg. Die GeschlechtsangehOrigen werden

angeiuhrt nach Phylen geordnet; sie gehoren den

verschiedensten Demen an. Es gehoren u. a. zu

den Mitgliedem des Geschlechts ein rdtog 'PdpQiog

IlaXlrjvsvg und ein ITXa>xtog AvXov 'A$}ig>vev$.

IG III 1278 sind bezeugt ein apxiegevg xal

yEvsfdQx^gl suppl. Dittenberger) und ein

Sadovyog. [Dahms.]

S. 1596, 1 ist einzuschieben

:

Gorgas [roQydg], 1) Nebenform zu Gorgo

(s. d.), Suid. und Phot. s. tAokiov Fogyddog.

2) Bezeichnung der Hera bei Lykophr. 1349,

der die alte Feindin und nachmalige Freundin

des Herakles G. nennt, d. i. nach Schol. und

Tzetz. ,die Schreckliche* , xryv Epmoiovaar <pofiov

Sta xrjv yogyoxr
t

za. Der Gedanke von 1349: f\
3q

izaUiMpQQiv roQydg ist derselbe wie bei der Be-

zeichnung der Hera als {xfjg) drjiag — Tgojiaiag

— feds (v. 1327f.). Lykophrons Art entspricht

eine solche tTbertragung des Namens der Gorgo

auf Hera, und die Annahnie v. Holzingcrs im
Kommentar zu Lyk. 1349, es konnte G. vielleicht

ein Kultbeiname der Hera am Gorgopis-See ge-

wesen sein, ist iibernussig. Da Hera sonst nie-

mals G. heifit, Athena aber haufig Gorgo, Gor-

gopis, Gorgophona u. dgl. (vgl. Bruchmann Epi- ^
thet. deor. 7), haben nach Schol. und Tzetz. zu

Lyk. 1349 einige auch hier unter G. die Athena

verstanden. Der Zusammenhang laBt jedoch keinen

Zweifel daran, daB Hera gemeint ist.

3) rogydSeg. Hesych. yogyddcov aXtdScov, Aat-

ddXqj 2ocpoxXf}g\ Hesych. yogyibsg- aVOxEavibsg.

Zonar. lex. p. 448 yogyddeg • at beoTtoivai. Als

Gorgades = Gorgones konnten alle gottlichen

Wesen bezeichnet werden, die nach Gorgonenart

(vgl. Aischyl. Choeph. 1045 : Spicocd yvvalxzg, cuds ^
rogyovoiv bixr\v xxX.) auftraten. Sophokl. Daidal.

frg. 167 hat die Haliaden vielleicht nur im Sinne

von yoqyai als yogyddeg bezeichnet. Roscher
M}Tth. Lex. I 1701 ermnert an die Auffassung

der Gorgonen als Meerdamonen, Gruppe Griech.

Myth. 1209, 2 an die von Perseus besiegten Haliai

(Paus. H 22, 1). [Jesaen.]

S. 2164, 2 ist einzuschieben:

Hftdra, eine Stadt im Binnenlande von Libur-

nien (Ptolem. II 16. 6: IloXstg 6b slol ^EOoysiot

AtpovQvlag . . -

v
Abga), Station der StraBe Burnurn

-Clambetae (Tab. Peut. : Hadre-ab Hadre; Geogr.

Rav. 211, 3: Adrise), worde nach Medvidje, Ostlich

von Zara, verlegt (Ljubic' Archiv fur Kunde

Osterr. Geschichtsquellen XXII 253. M omm s e n

in CIL III 368. 384. 1630. H. Kiepert ebd, tab.
iU

ITI und FOA XYII Beiblatt 6 Anm. 65. Toma-
schek Mitt, der Geogr. Ges. in Wien 1880, 501.

R. Kiepert CTL III S. tab. VI. Jelic Wissen-

schaftl. Mitt, aus Bosnien 1900, 194), doch lag

dort nach der Terminationsinschrift Osterr.

Jahresh. VIII Beiblatt 53 Sidrona (Patsch
ebd 119ff.). H. ist sonaeh noch nicht lokalisiert.

[Patsch.]

20 S. 2181, 56 ist einzuschieben:

Haemaai, ein fruhzeitig untergegangener

Stamm in dem nachmaligen dalmatmischen Con-

ventus von Narona (Plin. n. h. Ill 144: praeter

hos teniiere tractum eum Ox>uaei, Partksm, Cavi,

Haemasi . . .).
[Patsch.]

S. 1898, 5 ist einzuschieben:

Gnunbates, KOnig der Chioniten, Bundes-

genosse des PerserkOnigs Sapor, begleitete diesen

bei dem Feldzuge des J. 359 gegen die ROmer.

Der SchuB einer Balliste von den Mauern von

Amida tOtete seinen Sohn, und dies veranlafite

Sapor, die Stadt zu belagern, Ammian. XVIU
6,22. XIX 1,7. 2,1. 6.

^

60

S. 2229, 17 ist einzuschieben:

Haldagates (oder Haldegastes), wird in eineia

gefalschten Brief Kaiser Valerians an den spateren

Kaiser Aurelian genannt als einer der germani-

schen Ofnziere, die unter dassen Befehl standen,

vielleicht als Fuhrer germanischer Hilfstruppen,

wenn nicht hier tiberhaupt alles erfunden ist,

Hist. aug. Aurei 11, 4; vgl. Bang Die Germanen

im romischen Dienst (Berlin 1906) 9 If. [Stein.]

S. 2245, 6 ist einzuschieben:

Halicaniburgua, ein von Iustinian in Moesia

superior am rechten Donauufer in der Nahe der

Traiansbrticke erbautes Kastell (Procop. de aedif.

289, 18: 'AfoxavtfiovQyov). Nach Kanitz Rom.

Studien in Serbien 58 beim heutigen Praovo in

Serbien. Holder Altkelt. Sprachsch. s. v.

[Patsch.]

S. 2245, 6 ist einzuschieben

:

Halicanuni j Station der Strafie Vindobona

-Poetovio in Pannonia superior (Itin. Ant. 261.

9: Alieano-, 262,4: Halictmo; Geogr. Rav. 216,

3: Ligano; bei Ptolem. II 14, 4: VXifiaxov%

vielleicht Unter-Limbach, nordOstlich von Pettau,

der Fundort der Grabinschrift CIL III 4149.

Mommsen CIL III 525. H. Kiepert Formae

orbis antiqui XVII. R, Kiepert CIL III S. tab.

VII. v. D om a s z ew s k i TVestdeutsche Zeitschrift

1902 Karte. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.

[Patsch.]

S. 2276, 63 ist einzuschieben:

Halmyris, nach dem gleichnamigen Strandsee

benannter Ort in Moesia inferior, wohl identisch

mit der Station Salmorude des StraBensegmentes

Aegissus (Tultscha)-Istros (Karanasuf) im Itin.

Ant. 226, 4, wurde im Winter 384/5 oder S85/6

Ton Barbaren (Goten?) vorfibergehend besetzt, als
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der arianische Bischof von Kyzikos Ennomios ihr benannten Landschaft Chalonitis {a. Bd. IH
daselbst in Verbannung weilte (Pbilostorg. hist. S. 2099 und SuppL I S, 281) oder Kallonxtis. Schon

eccL X 6). H. hatte eine auch aus Griechen be- in den Keilinscnriften als Alman, Ldman, |&&
stehende christliche Geraeinde (Acta sanctorum man zu belegen; s. Supply a. a. 0. Noch im
Iulii II 542f.) und wird in der Notitia episco- Mittelalter spielte der Platz (arab. Hulwdn) als

patoram (Zeitschrift ffir Kirchengeschichte XII 532) Grenzstadt ties 'Irak (Babylonien) eine wicntige

als Bisehofssitz erwahnt; Tgl. HieroH. 637, 15. Rollej vgl, die Nachrichten arabischer Geographen

Seine Befestigungen wurden unter Iustinian re- bei G. le Strange The landfl of the eastern Cali-

stauriert (Procop. de aedif. 293). Augenscheinlich phate (Cambridge 1905) 191. Die noch vor-

der romisch-byzantinische Ruinenkomplex beim 10 handenen Rumen der Stadt liegen jetzt auf per-

Dorfe Dunawetz in der Dobrudscha, sudCstlich sischem Boden, unweit Sar*Pul nnter 34° 26 r

von Ttiltscha. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien nOrdlicher Breite und 45° 46' tistlicher Lange. Im
CXIII 1887,309. H. Kiepert Formae orbis iibrigen istvorallem Albania Nr. 2 von Andreas
antiqui XVII. L. Schmidt Geschichte der deut- (o. Bd. I S. 1304) und Eitter Erdkonde IX
schen Stamme bis zum Ausgang der Vtilkerwan- 470ff. zu beachten. [Streck.]

derung 119. J. Wei 6 Mitt, der geograph. Ges.
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im
S. 2309, 59 1st einzuschieben:

Altertum (Sarajewo 1911) 55f. [Patsch.]
'

Hanunenm, nach der Tab. Pent, (vgl, Geogr.

a oona fio •„+. ,**„„, d„t.4^™. 20 Rav. 206, 1: Acmeon) die zweite Station der von
S. 2276, 63 ist einzuschieben:

Naisgns fNisch) in Moesia superior transversal

Halmyris lacus, Plin. n. h. IV 79 : Primum nach Lissus (Alessio) an der Adria filhreuden,

ostium Peuces, mox ipsa Peuee insula, in qua noch im J. 471 erwahnten (lord. Get 285, vgL
proxvmus ahem* appellatw XIX p. magna L. Schmidt Geschichte der deutschen Stamm<>
palude sorbetur. && eodem alveo et super Histro- bis zum Ausgang der Volkerwanderung 134) Strafie

poltn locus gignitur LXJII passuum ambitu, und Abzweigungsstelle der Route nach Scupi (tfa

Halmyrin voeant. Die groBe, seichte, noch im kiib), von Kan it z Rom. Studien in Serbien 115.ff.

12. Jhdt. von dem Araber Idrisi Myris genannte mit der serbischen Stadt Prokuplje identifiziert;

Bracklagune Raselm siidlich vom Donaudelta, die vgl. Mommsen GIL Hip. 268. Tomaschek S.-

mit dem St. Georgsarm der Donau durch die30Ber. Akad. Wien XCIX 1881, 442. A.J.Evans
Rinne Dunawetz verbunden war und ist, vom Antiquarian Researches in IUyricum III and rV
Pontus jedoch durch Nehrungen abgeschlossen 153. H. Kiepert FOAXVLTBeibl. S. 4f. v. Do-
wird und im Suden in die Lagunen Golowitza, maszewski Arch.-epigr. Mitt. XTJT 145fF. ujod

Smeltza und Sinoe tibergeht. Am Westnfer der Westdeutsche Zeitschrift 1902, 175. Holder Alt-

letztgenannten lag Istros. Peters Denkschrif- kelt. Sprachsch. s. v. [Patsch.]

ten Akad. Wieu, Mathem.-naturw. Kl. XXVII
1867, 99 v. Almasy Ornithologische Kekognos-

g %m &g
.

einzuschieben .

zierung der rumamscben Dobrudscha (Budapest '

1898) mfi. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien, Harpii und Harpis (Ptolem. HI 10, 7: "Aq-
Phil.-hist. Kl. CXm 1887, 309 und oben u. 40 moi, "Agms sioXtg) s. Carpi. [Patsch.}

Abrytus. H. Kiepert Formae orbis antiqui

¥5- ^\^U,
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S
' ?3 S. 2417, 48 ist einzuschieben:

J. WeiB Mitt, der Geogr, Ges. in Wien 1907, °* *"'' *° "" «1" UBUI«W"'

651 xind Die Dobrudscha im Altertum (Sarajewo 11) Der Vater oder Lehrer des Grammatikerg
1911) 13. 15. 55ff. ' [Patsch.] Tryphon. Etym. M. 247, 54 (= Etym. Gen.).

Etym. Gud. 134, 28 nach der Verbesserung des

o noea an *. •« „x.-„i verschriebenen Namens durch v. Velsen (Tryph.
S. 2286, 62 ist einzuschieben:

frg p g) [de g^/J
Halus, Stadt im aufiersten Nordosten Baby-

loniens von Tac ann. VI 41 (47) zusammen mit 50
g 241? 49 ^ einznschieben .

Artemita m der Landschaft Apollomatis genannt.
a

'
** L '' w ™ b wuuw-wouw.

HOchst wahrscheinlich mit dem Chala (XdXa) des Harpyla, nach Polyb. fragm. hist. XXIII bei

Isid. v. Charax zu identifizieren, das B-a.nm- Steph. Byz. s. v. (vgl. Herodian. Techn. ed. Lentz

stark (o. Bd. Ill S. 2036) verkehrterweise mit I 281) eine Stadt in Ulyrien im Gebiete d6r

der assyrischen Reichshauptstadt Kalhu (bibl. Encheleer. G. Zip pel Die rQmische Herrschaft

Kelaeh) kombiniert; vgl. dagegeri schon meine in Ulyrien bis auf Augustus 12ff. Engelmann
Bemerkung im Suppl. I S, 281. Meine in der Myth. Les. s. Harpyia 1847. [Patsch.]

Orientalist. Lit. Ztg. 1906, 346 geauBerte Ver-

mutimg,daBH. eine Latinisierung von assjnrisch
g 2g46 68 ^ emzuschieben .

alu s= ,Stadt* reflektiere und bei Tacitus irrtum- 60 '

lich als ein Nomen proprium figuriere, erscheint Heba, als Munzaufschrift HEBA *^ Mtln-

mir jetzt weniger wahrscheinlich. Der gleiche zen von Theben, 5. Jhdt. v. Chr., mit bogen-

Stadtname begegnet bei den Klassikern noch in spannendem Herakles, gedeutet auf diesen als

den Formen Albania, Albanis (s. Bd. I S. 1304) Vertreter derwaffenfahigenMannschaft; v.Sallet
und Kelonai (s. cL). Es war der Hauptort der nach Ztschr. f. Num. XXI 205f. [Eegling.]


